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Vorwort 

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, seit die ersten 
NS-Konzentrationslager entstanden. Gemeinsam mit 
den Folterzellen der Politischen Polizei und den Sturm- 
lokalen der SA und SS gaben sie das Exerzierfeld fur 
ein Unrechtsregime ab, sadistische MiBhandlungen so- 
wie Mord und Totschlag an wehrlosen Gefangenen zu 
veriiben. Das geschah einerseits, um jeden Widerstand 
zu ersticken, und andererseits, um die Biittel in den 
braunen und schwarzen Uniformen zu willfahrigen Voll- 
streckern des bald einsetzenden Volkermordes werden 
zu lassen. Dennoch entwickelten sich die Konzentra- 
tionslager von Anbeginn zu Statten des antifaschisti- 
schen Kampfes. Die Erfahrungen der dort seit 1933 
Eingekerkerten flossen ein in die mutige Gegenwehr in 
den Konzentrations- und Vernichtungslagern im zwei- 
ten Weltkrieg mit ihrem Hohepunkt in den verschie- 
dentlich erfolgten Erhebungen von Haftlingen. 

Bislang behandelten wissenschaftliche Oberblicke — 
angesichts des AusmaBes und des Gewichts der vor allem 
nach dem Cberfall auf die Sowjetunion von den Ag- 
gressoren fabrikmaBig betriebenen Verbrechen durchaus 
naheliegend — die friihen Terrorstatten des Naziregimes 
meist beilaufig. Notwendig ist daher, im Detail zu zeigen, 
warum, wann, wie und wo die Nationalsozialisten ab 
1933 Konzentrationslager errichteten und wie daraus 
jenes auBergerichtliche Haftsystem entstand, das perfek- 
tioniert existierte, als der zweite Weltkrieg ausbrach. 

Uberliefert sind Carl von Ossietzkys Mitte der drei- 
Biger Jahre im KZ Esterwegen formulierten Worte: »Ob 
wir iiberleben, ist weder sicher noch die Hauptsache. 

Wie man aber spater von uns denken wird, ist so wichtig 
wie, daB man an uns denken wird. Darin liegt auch 
unsere Zukunft. Danach miissen wir hier leben, solange 
wir atmen. Ein Deutschland, das an uns denkt, wird 
auch ein besseres Deutschland sein.« 

Diesem Anliegen fiihlt sich unsere Arbeit verpflichtet. 
Sie soli an den Kampf und die Leiden der Gefangenen 
in den Konzentrationslagern, zugleich aber auch an die 
ungebrochene Zuversicht der Eingekerkerten auf ein 
besseres menschenwiirdiges und friedliches Morgen erin- 
nern. Sie wurzelt in deren Vermachtnis und mochte zur 
Pflege jener Traditionen beitragen, die das antifaschisti- 
sche Grundanliegen aller seit eh und je pragen. 

Ohne die Unterstiitzung durch Veteranen des Wider- 
standskampfes und Verfolgte des NS-Regimes ist dieses 
Buch undenkbar. Allen denen, die es durch ihren Rat 
oder Bericht bzw. mittelbar durch ihre Aussage in 
Gerichtssalen oder Vernehmungszimmern forderten, gilt 
unser Dank. Ihn entbieten wir zugleich den vielen groBen 
und kleinen Archiven und Bibliotheken, deren Mitar- 
beiter uns Hilfe und Beistand leisteten. 

Die Kapitel liber die Schutzhafterlasse 1933/34 und 
die Haltung der NS-Justiz zu den KZ-Verbrechen sowie 
Angaben aus nach 1945 gefiihrten Ermittlungs- und 
Strafverfahren stammen von Gunther Wieland. Die 
iibrigen Kapitel verfaBte Klaus Drobisch. 

Klaus Drobisch 

Gunther Wieland 
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Das erste 
NS-Konzentrationslager 

Am 7. Marz 1933 meldete das Weimarer Blatt »Der Na- 
tionalsozialist«, der thiiringische Gauleiter Fritz Sauckel 
hatte zwei Tage zuvor das Lager fur inhaftierte KPD- 
Funktioniire in Nohra besichtigt. Schon am 6. Marz 
berichtete der Greizer Stadtvorstand dem Thiiringer 
Innenministerium, man habe zwolf in »polizeiliche Si- 
cherungsverwahrung« genommene Kommunisten »dem 
Sammellager in Nohra zugefuhrt«.1 

Wie die Weimarer NSDAP-Zeitung schrieb, befanden 
sich dort 200Gefangene in drei Raumen des zweiten 
Stockwerkes im Hauptgebaude der Heimatschule »Mit- 
teldeutschland«. Deren Schuler stellten als Hilfspoli- 
zisten die Bewachung. Die Anstalt, in der die Einge- 
kerkerten auf Strohschiitten und Feldbetten kampierten, 
hatte zuvor dazu gedient, junge Arbeitslose im Frei- 
willigen Arbeitsdienst zu beherbergen.2 Unter der seit 

August 1932 in Thiiringen existierenden Regierung Sauk- 
kel war sie zu einem Hort der NSDAP geworden. 

Das Thiiringische Wirtschaftsamt zahlte im Marz und 
April 1933 fur die neue Haftstatte 5429 Verpflegungs- 
tage.3 Demnach gab es dort durchschnittlich 95 Ge- 
fangene. Wahrscheinlich lag deren Zahl im Marz hoher. 
Denn der Direktor der Heimatschule, Pirch, berechnete 
am 10. April die Kosten pro Tag und Haftling mit 
1,20 Reichsmark. Er ging dabei von 200 Inhaftierten aus, 
obwohl sich an diesem Tag nach seinen Angaben 50 in 
der Schule befanden.4 

Allerdings wurden, wie Max Keppel aus Gera iiber- 
lieferte5, zumindest einige der Gefangenen zeitweilig in 
einer Halle des Flugplatzes Nohra festgehalten, wo sie 
auf dem BetonfuBboden nachtigen muBten und man 
ihnen jegliche arztliche Hilfe verweigerte, wie das illegale 
»Thiiringer Volksblatt« der KPD im Juni 1933 anpran- 
gerte. Diesen menschenunwiirdigen Haftbedingungen 
fiel der RFB-Funktionar Fritz Koch aus Gotha zum 
Opfer, der dort am 17. Marz 1933 an einer Halsent- 
ziindung starb.6 

Als am 18. Marz die in Basel erscheinende »Rund- 
schau iiber Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung« 

1 Institut fur Geschichte der 
Arbeiterbewegung, Zentrales 
Parteiarchiv (im folgenden: 
ZPA), St 17/195. 

2 Mitteilung von Erhard Naake, 
ubermittelt durch Gitta Gunther, 
Weimar, am 4. 4. 1979. 

3 Staatsarchiv (im folgenden: 

StA) Weimar, Thur. Ministeri- 
um des Inneren, Nr. P 21, Bl. 14. 
4 Ebenda, Bl. 5. 
5 ZPA, EA 460. 
6 Manfred Weifibecker, Gegen 
Faschismus und Kriegsgefahr. 
Ein Beitrag zur Geschichte der 
KPD in Thiiringen 1933—1945, 
Erfurt 1967, S. 58. 

der Kommunistischen Internationale iiber die in NS- 
Deutschland stattfindenden Massenverhaftungen infor- 
mierte, zahlte sie neben den als Folterstatten dienenden 
Berliner SA-Kasernen die ersten Konzentrationslager 
auf. Dazu gehorte Nohra. 

In der Tat belegen die heute zur Verfiigung stehenden 
Quellen: In dem kleinen westlich von Weimar gelegenen 
Ort entstand das erste derartige Lager mit der deutsch- 
tiimelnden Bezeichnung »Sammellager«. Solche das We- 
sen der neuen Haftstatten verschleiernden Begriffe, die 
noch dazu dem Sprachgebrauch der konservativen Bun- 
desgenossen der Nationalsozialisten entnommen waren, 
wurden von diesen in den ersten Monaten nach der 
Machtiibertragung bevorzugt. Der Terminus Konzen¬ 
trationslager, in der zweiten Marzhalfte u. a. fur die 
groBen Lager in Oranienburg und Dachau verwandt, 
setzte sich als einheitlicher Begriff schrittweise bald 
durch. Doch welchen Namen die Lager auch trugen: Es 
handelte sich durchweg um Schutzhaftstatten zum auBer- 
gerichtlichen Freiheitsentzug, die von Anfang an dazu 
dienten, konsequente Hitlergegner zu isolieren, zu drang- 
salieren und jeglicher Menschenrechte zu berauben. Mit 
der bloBen Existenz dieser Einrichtungen zielten die 
neuen Gewalthaber zugleich darauf ab, Furcht und 
Schrecken zu verbreiten, um so ihre Diktatur zu festigen. 

Gegen Diktatur, Unrecht und Terror formierten sich 
bereits in den ersten Konzentrationslagern Antifaschi- 
sten zum Widerstand. In Nohra scharten sich Kommu¬ 
nisten um Fritz Gabler und den Abgeordneten im 
preuBischen Landtag Ernst Oberdorfer. Nach ihren 
Heimatorten und Unterbezirken bildeten sie heimlich 
KPD-Gruppen, in denen sie die politische Lage erorter- 
ten. Gabler erklarte dabei: Die Einheitsfront zwischen 
Kommunisten und Sozialdemokraten hatte die Macht- 
iibergabe an die Nationalsozialisten verhindern konnen. 
Nun errichte der Faschismus seine Herrschaft, und 
dessen Gegner haben sich auf eine lange Zeit der 
Illegalitat einzustellen. 

Eine Absicht des Widerstands im Lager bestand 
zudem darin, durch gemeinsamen Protest die Haft- 
verhaltnisse zu andern. So gelang es, solidarisch einige 
Verbesserungen zu erwirken. Ferner drangte die illegale 
Leitung in Nohra darauf, die Entlassung von gesundheit- 
lich Gefahrdeten und solchen Gefangenen erreichen, die 
fur eine groBe Familie sorgen muBten. Fur das Verhalten 
bei Entlassungen legte man fest: Die von der Lagerfiih- 
rung geforderte Erklarung, sich kiinftig nicht mehr 
politisch zu betatigen, sei ohne Bedenken zu unterschrei- 
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ben.7 Da sie den Gefangenen abgepreBt war, betrachtete 
man sie als nichtig. 

Das KZ Nohra bestand bis Juli 1933.8 Unmittelbar 
nachdem es errichtet worden war, folgten zahlreiche 
weitere Schutzhaftstatten. Insgesamt entstanden in die- 
sem Jahr fast 70 Konzentrationslager. Dazu kamen liber 
30 sogenannte Schutzhaftabteilungen in Justiz- und 
Polizeihaftanstalten, die ebenfalls KZ-Charakter trugen. 
SchlieBlich gab es zur gleichen Zeit rund 60 beruchtigte 
Folterstatten, in denen Angehorige der Gestapo, der SA 
und SS Regimegegner auf grauenhafte Weise miBhandel- 
ten und in zahlreichen Fallen ermordeten. Diese in 
Sturmlokalen und Kasernen, zum Teil auch in Fabrikge- 
bauden, die NSDAP-Mitgliedern gehorten, errichteten 
Priigelstatten stellten meist Durchgangsstationen zu den 
Konzentrationslagern dar, von denen sie sich im Kern 
nicht unterschieden. Wie bei jenen handelte es sich 
um Instrumente des ziigellosen Terrors. Allein in tempo- 
raler Hinsicht gab es eine Differenz: Wahrend die 
Marterhohlen der SA und SS eine zeitlich begrenzte 

7 ZPA, EA 460. 5. Bd„ 2. T., Koln/Wien 1978, 
8 Geschichte Thiiringens, hg. von S. 543. 
Hans Patze/Walter Schlesinger, 

Erscheinung in der ersten Phase der faschistischen 
Diktatur in Deutschland bildeten, programmierten die 
Machthaber Konzentrationslager von vornherein als 
standigen wesenseigenen Bestandteil ihres Repressiv- 
apparates. Das — strukturell zunehmend straffer orga- 
nisierte und standig erweiterte — KZ-System charak- 
terisierte den NS-Staat bis zu dessen letzter Stunde. 

Schon Jahre vor der Machtiibertragung hatte die 
NSDAP insbesondere gegen die organisierte Arbeiter- 
klasse und die Friedensbewegung nicht nur HaB ge- 
schiirt und Gewalt ausgeiibt, sondern zugleich fort- 
wahrend gedroht: Einmal im Besitz der Macht, wiirde 
sie ihre Gegner ausmerzen. Das geschahe dann mit alien 
Mitteln des gesetzlichen und auBergesetzlichen Terrors, 
darunter dem der Konzentrationslager. 

Seit den Abendstunden des 27. Februar 1933, in denen 
der brennende Reichstag den Vorwand abgab, eine bis 
dahin in AusmaB und Intensitat unvorstellbare staatlich 
dirigierte und organisierte Brutalitat gegeniiber alien 
Nazigegnern zu entfesseln, wurden jene Drohungen zur 
obersten Staatsdoktrin des Hitlerreiches. In diesem 
System der blutigen Verfolgung jedes Widerstandes 
nahmen die Konzentrationslager einen zentralen Platz 
ein. Der so entfachte Staatsterror ubertraf mit seiner 
Zielsetzung, Perfektion und Perversitat alle bis dahin 
bekannte Unterdriickungspraktiken. 

12 



Konzentrationslager - 
eine alte Forderung 
der NSDAP 

Schon vor der Machtiibertragung hatten die NS-Fiihrer 
nie ein Hehl daraus gemacht, daB sie, sobald sie in den 
Besitz der Regierungsgewalt gelangen, den Terror zur 
Staatsdoktrin erheben wiirden. Laut dem Zentralblatt 
der NSDAP »Volkischer Beobachter« vom 13. Marz 
1921 drohte Hitler die Abrechnung mit »Verrater(n) an 
der nationalen Volkssache« an, die auch in Konzentra- 
tionslagern vollzogen werde. Am 8. Dezember des selben 
Jahres forderte er vor friihen Protektoren im »Nationa- 
len Klub von 1919« in Berlin auf die Frage, »wie er sich 
die Losung der Marxisten-und Judenfrage im Fall der 
Machtubernahme dachte«, expressis verbis Konzentra¬ 
tionslager. 1 Auf einer Versammlung der Nazipartei am 
18. September 1922 in Munchen ging er noch weiter: 
Nicht nur »mit den Novemberverbrechern von 1918« 
sei abzurechnen, sondern »ein Volk, das so denkt ... 
muB fuhlen, wie es schmeckt, im Konzentrationslager 

zu leben«2. 
Wie das im Detail erfolgen sollte, zeigte sich erstmals 

im Zusammenhang mit dem Miinchner Putsch am 
9. November 1923. Der Oberstlandesgerichtsrat Theo¬ 
dor von der Pfordten trug dabei den Entwurf einer 
Staatsstreich-Verfassung bei sich. Dessen Artikel 9 sah 
vor, den Belagerungszustand auszurufen und die demo- 
kratischen Grundrechte rigoros einzuschranken, Arti¬ 
kel 16 bestimmte die »Entfernung aller sicherheitsgefahr- 
lichen Personen«, die »in Sammellager zu verbringen« 
seien. Wer sich der Verschleppung entzog oder das nur 
versuchte, sollte ebenso mit dem Tode bestraft werden, 
wie jeder, der dabei Hilfe leistete. Putschist Pfordten 
verfiigte zugleich iiber den Entwurf einer Standge- 
richtsordnung, in deren Paragraph 9 es hieB: 

»Der Urteilssatz (also nur der Tenor der Entscheidung! 
— d. Vf.) ist zu den Akten zu nehmen. Die Griinde 
brauchen nicht schriftlich niedergelegt zu werden.« Wah- 
rend Paragraph 10 festschrieb, »Rechtsmittel Finden 
nicht statt«, bestimmte Paragraph 12: »Das Urteil 
vollstreckt der Anklager«, dem damit zugleich die 

1 J. K. von Engelbrechten/ 
Hans Volz, Wir wandern durch 
das nationalstialistische Berlin, 
Munchen 1937. S. 53. — Schon 
am 10.3.1920 hatte der »Vol- 
kische Beobachter« gefordert, da¬ 
mit Juden »nicht insgeheim wuh- 
len und hetzen konnen, waren sie 
in Sammellager zu verbringen« 
(Kurt Hirsch, Die Blutlinie. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Anti- 

kommunismus in Deutschland, 
Frankfurt/M. 1960, S. 208). Im 
selben Jahr verlangte das Blatt 
Schutzhaft fur Juden, weil sie 
zum Spartakismus hetzen wiir- 
den (Ebenda). 
2 Hitler. Samtliche Auf- 
zeichnungen 1905—1924, hg. 
von Eberhard Jackel zus. mit 
Axel Kuhn, Stuttgart 1980, 
S. 692. 

Funktion des Henkers zukam. Ober jene Gegner, die in 
ein Sammellager geworfen werden sollten, hieB es, sie 

seien dort »nach Moglichkeit zu gemeinniitzigen 
Arbeiten« einzusetzen.3 

Die bei Pfordten gefundene — der Offentlichkeit 
freilich erst 1928 bekannt gewordene — Staatsstreich- 
Verfassung offenbarte, wie die NSDAP die bereits in 
ihrem Programm von 1920, insbesondere in den 
Artikeln4 bis 8 und 23, verankerte Entrechtung und 
Achtung groBer Gruppen der deutschen Bevolkerung 
zu realisieren gedachte. 

In der Tat legten die NS-Fiihrer immer wieder unver- 
hohlen dar, daB sie — einmal an die Macht gelangt — im 
untrennbaren Zusammenhang mit der aggressiven 
Politik nach auBen die Liquidierung aller demokrati- 
schen Grundrechte im Innern betreiben wiirden. So 
erklarte Hitler bei der sogenannten 2. NSDAP- 
Griindungskonferenz am 27. Februar 1925 im Miinch¬ 
ner Biirgerbraukeller: »Entweder der Feind geht iiber 
unsere Leiche oder wir gehen iiber die seine.«4 Noch 
deutlicher sagte er vor dem Reichsgericht in Leipzig am 
25. September 1930 aus: »Wenn wir siegen, werden 
bestimmt die Kopfe der anderen rollen.«5 

Wie Nazijuristen solche Umsturzplane systematisch 
konzipierten, zeigte sich, als die Polizei im November 
1931 jene Geheimplane erhielt, die der spatere Heydrich- 
Stellvertreter Werner Best zwei Monate zuvor im »Box- 
heimer Hof« formuliert hatte. Die als »Boxheimer Doku- 
mente« bekannt gewordenen Entwiirfe nazistischer Re- 
gierungsproklamationen kiindigten den Mordterror in 
aller Brutalitat an, die in dem Satz gipfelten: »Wider- 
stand wird grundsatzlich mit dem Tode bestraft.«6 

3 Hanns Hubert Hofmann, Der 
Hitlerputsch. Krisenjahre deut- 
scher Geschichte 1920—1924, 
Munchen 1961, S. 287fT. — Hof¬ 
mann erwahnt dort einen friiher 
entstandenen analogen »Notver- 
fassungsentwurf« des Alldeut- 
schen Verbandes, der vorsah, 
Juden »in geeignete Sammelstel- 
len (abgeschlossene Raumlich- 
keiten oder Sammellager) zu 
uberfiihren«. — Ende 1923 for¬ 
derte ein Naziplakat im hessi- 
schen GroB Gerau: »Sperrt 
10000 Juden in ein Konzentra¬ 
tionslager und hangt an jedem 
Tag, an dem der Dollar wei¬ 
ter steigt, 100 Juden auf« (Ludw ig 

Moos, SA in Hessen. Geschichte 
der Brigaden 50 und 150, GroB- 
Gerau 1934, S. 4, zit. nach: Hen- 
ner Pingel, Darmstadt 1933. 
NSDAP-Machtergreifung im 
Volksstaat Hessen. Mit zahlrei- 
chen Dokumenten und einer aus- 
gewahlten Gesetzessammlung, 
Darmstadt 1977, S. 42). 
4 Konrad Heiden, Adolf Hitler. 
Das Zeitalter der Verantwor- 
tungslosigkeit, Zurich 1936, 
S. 215. 
5 Leipziger Neueste Nachrichten, 
Nr. 269, 26. 9. 1930. 
6 Werner Best, . . . wird erschos- 
sen. Die Wahrheit iiber das Box- 
heimer Dokument, Mainz 1932, 
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Hitler, der vorgab, den Inhalt der Boxheimer Papiere 
nicht zu kennen, bekraftigte deren Absicht, als er am 
26. Januar 1932 in einer Rede vor 300 rheinischen Indu- 
striellen, den »unerbittlichen EntschluB« unterstrich, 
»den Marxismus bis zur letzten Wurzel in Deutschland 
auszurotten«7. Bereits ein Jahr zuvor hatte er sich 
gegeniiber Friedrich Furst Wend zu Eulenburg- 
Herzefeld ahnlich geauBert, wie der GroBgrundbesitzer 
unverziiglich fur seinesgleichen vervielfaltigte: »Den 
Kampf gegen den Marxismus fiihre ich riicksichtslos mit 
alien, auch den allerauBersten Mitteln... bis zur volligen 
Vernichtung und Ausrottung.«8 

Nicht nur diese, sondern auch analoge Auslassungen 
Hitlers konnten damals gelesen werden, so seine 
Rachedrohung gegen Matthias Erzberger und seine 
Genugtuung liber die Morde an Rosa Luxemburg und 
Kurt Eisner vom April 1920.9 Das gait auch fur Hitlers 
vor allem an Reichswehrgenerale und -offiziere ge- 
richtete Rede vom 15. Marz 1929, in der er zum 
wiederholten Male die »Vernichtung des Marxismus« 
als Ziel seiner Politik verkiindete.10 

Am 11. August 1932 konkretisierte der »Volkische 
Beobachter« unverbliimt das NS-Programm fur den Tag 
der Machtubergabe: »Sofortige Verhaftung und Abur- 
teilung aller kommunistischen und sozialdemokrati- 
schen Parteifunktionare ... Unterbringung Verdachti- 
ger und intellektueller Anstifter in Konzentrationslager.« 
Wie ernst diese Drohungen waren, bezeugte spater der 
damalige SPD-Reichstagsabgeordnete Gerhart Seger. 
Ihm gegeniiber auBerte Wilhelm Frick, der spatere 
Innenminister im Dezember 1932: »Wenn wir zur Macht 
kommen, werden wir euch Kerle alle ins Konzentrations- 
lager stecken.«11 

So oft und so lautstark die NS-Fiihrer diese auBerge- 
richtlichen Haftstatten auch ankiindigten, legten sie 
doch eminenten Wert darauf, nicht als diejenigen 
angesehen zu werden, die sie erstmals projektierten und 
bauten. Wiederholt betonten sie, solche Lager seien keine 
Neuschopfung des deutschen Faschismus. Hitler erklarte 
am 30. Januar 1941: »Konzentrationslager sind nicht in 
Deutschland erfunden worden, sondern Englander sind 

S. 27 — Wilhelm Schafer, der 
am 15. 11. 1931 den Entwurfim 
Polizeiprasidium Frankfurt am 
Main abgab, wurde am 17.7. 
1933 erschossen aufgefunden. 
Nazis wie Moos frohlockten 
uber den Fememord. 
7 Vortrag Adolf Hitlers vor 
westdeutschen Wirtschaftlem im 
Industrie-Klub zu Dusseldorf am 
27. 1. 1932, Miinchen 1932, S. 28. 
8 Kurt Gossweiler/Alfred 

Schlicht, Junker und NSDAP 
1931/32, in: Kurt Gossweiler, 
Aufsatze zum Faschismus, Berlin 
1986, S. 284f., Dok. 3 - Ahn- 
liche Stellen in Hitlers 1925/26 
erschienenen Buch »Mein 

Kampf«, Berlin 1942, S. 186ff. u. 
771 ff. 
9 Konrad Heiden, Geschichte 
des Nationalsozialismus, Berlin 
1932, S. 52. 
10 Zentrales Staatsarchiv (im 
folgenden: ZStA) Merseburg, 
Rep. 77, Tit. 4043, Nr. 293, 
Bl. 149, nach »Volkischer Beob- 

achter« v. 24. 3. 1929. Ahnliche 
AuBerungen von Frick und Ter- 
boven vom Oktober 1929, 
ebenda, Bl. 133f. 
11 Heinz Kuhnrich, Der KZ- 
Staat. Die faschistischen Kon- 
zentrationslager 1933 bis 1945, 
Berlin 1983, S. 28. 

ihre Erfinder.«12 Wenn diese demagogische Angabe 
auch sehr von den KZ-Verbrechen der Nazis abzulenken 
suchte: In der Tat verfiigten schon vor 1933 mehrere 
Staaten iiber Erfahrungen mit Einrichtungen, die diese 
Bezeichnung trugen. Gleichwohl blieb Hitlers Behaup- 
tung in doppelter Hinsicht unwahr. Einerseits errichteten 
die ersten derartigen Lager nicht Briten, und andererseits 
lieBen sich die in anderen Landern schon vor 1933 
bestehenden gleichnamigen Gebilde keinesfalls mit den 
Konzentrationslagern der Nationalsozialisten und den 
dort millionenfach veriibten Untaten gleichstellen. 

Der institutionalisierte Begriff Konzentrationslager 
entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als im Vorfeld und 
wahrend des US-amerikanisch-spanischen Krieges 
(1898) beide kriegfiihrenden Seiten Zivilisten in 
umgren7tcn Lagern internierten. Die spanischen Koloni- 
satoren schufen 1896 auf Cuba »campos de concen¬ 
tration^ und die USA taten dasselbe auf der 
philippinischen Insel Mindanao. Dabei gaben beide 
Seiten vor, die in ihnen Eingesperrten vor Kampf- 
handlungen zu schiitzen. 

Die wahrend des Burenkrieges (1899-1902) von den 
Briten in Siidafrika angelegten concentration camps« 
trugen den Charakter von Internierungslagern, in die sie 
Tausende Zivilisten zwangsweise verbrachten. Die totale 
Uberfullung der Lager, dort herrschender Hunger, 
fehlender Schutz vor den Unbilden der Witterung und 
unzureichende medizinische Versorgung verursachten 
den Tod zahlreicher Frauen, Kinder und Greise. Im 
Ergebnis nachhaltiger Proteste inner- und auBerhalb 
GroBbritanniens anderten sich schlieBlich die Lebens- 
bedingungen der Eingesperrten zu deren Gunsten. 

Zwei Jahrzehnte spater bediente sich die Konterre- 
volution in Ungarn nach der Niederschlagung der 
Raterepublik der Konzentrationslager, um revolutio- 
nare Arbeiter, Bauern und Angehorige der Intelligenz 
zu verfolgen. WeiBgardisten erschlugen Arbeiterfunk- 
tionare entweder in den Lagern oder auf dem Transport 
dorthin, so im Sommer 1919 den sozialdemokratischen 
Parteisekretar Gabriel Knopp bei der Uberfiihrung in 
das Zuchthaus Steinambruckl. Die kommunistischen 
Arbeiterfiihrer Bors und Entzbruder wurden im 
August 1919 auf dem Transport in das KZ Zalaegerszeg 
angeblich »bei einem Fluchtversuch« nahe Steinam- 
anger erschossen.13 

Nach der Etablierung der faschistischen Diktatur in 
Italien entstanden dort Konzentrationslager auf sechs 
unwirtlichen Inseln im Siiden, darunter Lipari als die be- 
kannteste. Dahin deportierte die Polizei aufgrund des 
Ausnahmegesetzes von 1926 etwa 6000 politische 
Gefangene. Diese KZ-Einweisungen trugen jedoch mehr 
den Charakter von Verbannungen, die provinziale 
Kommissionen — bestehend aus dem Provinzialsekretar 

12 Volkischer Beobachter v. 
31. 1. 1941. 
13 Gerald Schlag, Die Anfange 

der Sozialdemokratischen Partei 
im Burgenland. Phil. Diss., Wien 
1966, S. 65 ff. 
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der Faschistischen Partei, zwei Offizieren und einem 
Oberstaatsanwalt — anordneten.14 

In Polen gab es gleichfalls Lager fur politische 
Opponenten des militaristisch-diktatorischen Regimes 
unter dem Marschall Jozef Pilsudski, Staatsprasident 
von 1918 bis 1922 und Premierminister ab 1926. 
»Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter, 
aber auch politische Gegner aus biirgerlichen Parteien 
pflegte er in einem eigens zu diesem Zweck eingerichteten 
Konzentrationslager in Berezka Kartuska unter- 
zubringen«, erfuhr Gerhard Kegel, der seit 1933 als 
Korrespondent und ab 1935 in der deutschen Botschaft 
in Warschau arbeitete.15 

Bereits in den zwanziger Jahren entstanden in 
unwirtlichen Gegenden der UdSSR, vor allem in Sibirien 
und der Polarregion, „Besserungsarbeitslager“. Sie 
trugen zunachst verschiedentlich die Bezeichnung 
Konzentrationslager. Nach den Enthiillungen iiber die 
gleichnamigen NS-Haftstatten fanden andere Namen 
Verwendung: Arbeits-, Arbeitserziehungs-, Haftlings-, 
Stalin-, Strafarbeitungs-, Straf- und Zwangsarbeitslager. 
Fur alle diese Einrichtungen steht das von Alexander 
Solschenyzin gebrauchte Synonym „Gulag“. Zu den 
bislang bekanntesten Lagern zahlen die in Archangelsk, 
Eigen, Karaganda, Kolyma, Nishni Tagil, Norilsk, 
Wjatka, Wladiwostok und Workuta. Ein luckenloser 
Oberblick und eine wissenschaftliche Untersuchung des 
Charakters dieser Lager wird freilich erst nach Offnung 
sowjetischer Archive moglich sein. 

Formliche Unterschiede zwischen den Gulags und den 
in anderen Staaten errichteten Lagern bestehen darin, 
daB die Einweisungen in der UdSSR zumindest im 
Regelfall ftireinen von vornherein bestimmten Zeitpunkt 

erfolgten und auf einem BeschluB beruhten, der in einer 
dem gerichtsformigen Verfahren ahnlichen Art erging. 
Gleichwohl diirfen beide Besonderheiten nicht iiberbe- 
wertet werden: Oft erstreckte sich die Einweisungsfrist 
auf einen so langen Zeitraum (zuweilen bis zu 25 Jahren), 
daB dem Betroffenen kaum Hoffnung blieb, jemals 
entlassen zu werden. AuBerdem waren wiederholt wah- 
rend der Inhaftierung Beschliisse gefaBt worden, die die 
jeweilige Haftzeit um Jahre verlangerten. 

Ahnlich ist die Gerichtsformigkeit der Beschliisse zu 
bewerten: Blieb das Recht auf Verteidigung in der 
UdSSR-Judikatur ohnehin recht beschrankt, traf das auf 
die :Einweisungsverfahren im besonderen MaBe zu: Oft 
entschieden dariiber nicht die Gerichte, sondern 
Kommissionen der Geheimpolizei NKWD. 

In Osterreich legte die Verordnung vom 23. September 
1933 die »Verhaltung sicherheitsgefahrlicher Personen 
zum Aufenthalt in einem bestimmten Orte oder Gebiete« 
fest.16 Die ersten osterreichischen Anhaltelager — den 
Begriff Konzentrationslager vermied man dort sorgsam 
— entstanden unverziiglich: Schon am 17. Oktober 
nahm das DollfuB-Regime das Lager Wollersdorf in 
Betrieb, dem bald weitere folgten. Die Anhaltelager 
existierten bis Marz 1938. Die Hochstzahl ihrer Haftlinge 
betrug im Oktober 1934 rund 5000 Personen. Insbe- 
sondere im Ergebnis des zuriickgeschlagenen braunen 
Putsches vom Juli 1934 befand sich darunter auch eine 
Reihe osterreichischer NSDAP-Mitglieder.17 

Zujenen Staaten, die bereits vor 1933 Konzentrations¬ 

lager kannten, gehorte auch Deutschland, das dort die 
sogenannte Schutzhaft vollstreckte, jenen von der 
deutschen Reaktion erfundenen auBergerichtlich ver- 
hangten Freiheitsentzug. 

14 Ernst Wilhelm Eschmann, 
Der faschistische Staat in Italien, 
Breslau 1930, S. 59f.; Fritz 

Bauer, Die Wurzeln faschisti¬ 
schen und nationalsozialistischen 
Handelns, Frankfurt/M., 
1965, S. 10f.; Adriano Dal Pont, 
I Lager di Mussolini. L’alto fuc- 

cia del confmo nei documenti 
della polizia fascista, Milano 
1978, S. 41 ff. 
15 Gerhard Kegel, In den Stur- 
men unseres Jahrhunderts. Ein 
deutscher Kommunist iiber sein 
ungewohnliches Leben, Berlin 
1984, S. 89 f. 

16 Bundesgesetzblatt fur die 

Repuhlik Osterreich, Nr. 431. 
17 Dabei ist freilich zu beriick- 
sichtigen, daB die Haftbedingun- 
gen in den osterreichischen An- 
haltelagern keineswegs mit dem 
Terror der Nazi-Konzentrations- 
lager vergleichbar sind. (Gerhard 

Jagschitz, Die Anhaltelager in 
Osterreich, in: Vom Justizpalast 

zum Heldenplatz. Studien und 
Dokumentationen 1927 —1938, 
hrsg. von Ludwig Jedlicka und 
Rudolf Neck, Wien 1975, 
S. 128 ff.) 
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Schutzhaft und 
Konzentrationslager in 
Deutschland vor 1933 

Der Haftgrund »zum Schutz der eigenen Person« tauch- 
te erstmals im »PreuBischen Gesetz zum Schutz der 
personlichen Freiheit« vom 24. September 1848 auf. Das 
gleichnamige Gesetz vom 12. Februar 1850 und das 
»PreuBische Gesetz iiber den Belagerungszustand« vom 
4. Juni 1851 bauten ihn weiter aus.1 

Bei der Begriindung dieser Haft berief sich der preuBi- 
sche Gesetzgeber bezeichnenderweise auf die teils von 
der Polizei, teils vom Militar bei der Niederschlagung 
des schlesischen Weberaufstands im Jahre 1844 voll- 
zogenen exekutiven Verhaftungen. Mit den ersten beiden 
Gesetzen erhielt die preuBische Polizei nach der nieder- 
geschlagenen burgerlich-demokratischen Revolution die 
Befugnis zu zeitlich befristeten Inhaftierungen unter dem 
Vorwand des Schutzes der eigenen Person. Sowohl in 
PreuBen als auch in den meisten iibrigen deutschen 
Staaten (die in der Folgezeit nahezu durchweg analoge 
Bestimmungen erlieBen) trug die Polizeihaft - der 
Begriff »Schutzhaft« kam erst spater auf - stets den 
Charakter einer sicherheitspolizeilichen RepressivmaB- 
nahme. 

Das Belagerungszustandsgesetz von 1851 ging noch 
weiter. Es ermachtigte die preuBischen Militarbefehls- 
haber, zeitweilig und distriktweise neben anderen Grund- 
rechten auch das der personlichen Freiheit gemaB Arti- 
kel 5 der PreuBischen Verfassung vom 31. Januar 1850 
aufzuheben.2 Rief der zustandige Kommandeur den 
Belagerungszustand aus, durften Personen unbefristet in 
»militarische Sicherungshaft« eingeliefert werden, die 
keinerlei richterlicher Kontrolle unterlag.3 

Die Handhabung des Belagerungszustandsgesetzes 
zeigte sich nach Ausbruch des deutsch-franzosischen 
Krieges: Am 5. September 1870 verurteilte der Braun- 
schweiger AusschuB der Sozialdemokratischen Partei in 
seinem Manifest »An alle deutschen Arbeiter«4, das 
groBe Passagen der von Karl Marx verfaBten »Ersten 
Adresse des Generalrates iiber den Deutsch-Franzosi- 
schen Krieg«5 enthielt, die Raub- und Eroberungspolitik 
des preuBischen Militars und der deutschen GroB- 

1 Preufiische Gesetzessammlung, 
1848, S. 257, 1850, S. 45, 1851, 
S. 451 f. 
2 Ebenda, 1850, S. 17fT. 
3 Da die Polizeihaft nur fur 
einige Tage verhangt werden 
durfte, stellte die zeitlich unbe- 
grenzte militarische Sicherungs- 
haft eine vollig neue Kategorie 

exekutiver Eingriffe in das Recht 
der personlichen Freiheit dar. 
4 Geschichte der deutschen Arbei- 

terbewegung in acht Bdnden, Ber¬ 
lin 1966, Bd. 1, S. 584ff.. Dok. 81. 
5 Karl Marx, Erste Adresse des 
Generalrates iiber den Deutsch- 
Franzosischen Krieg, in: MEW, 

Bd. 17, S. 3ff. 

bourgeoisie. Daraufhin nahmen Militars alle Mitglieder 
des Braunschweiger Ausschusses in Sicherungshaft. Ver- 
gleichbare Inhaftnahmen erfolgten bei der Niederschla¬ 
gung von Kampfen revolutionarer Arbeiter, so im Juni 

1871 in Konigshiitte und 1885 in Bielefeld.6 Der preuBi¬ 
sche Innenminister Robert von Puttkamer forderte in 
seinem AntistreikerlaB vom 11. April 1886 die Chefs der 
Zivilverwaltungen auf, »im Falle eines durch Arbeitsein- 
stellungen veranlaBten Aufruhrs sofort bei dem obersten 
Militarbefehlshaber die Erklarung des Belagerungszu- 
standes in GemaBheit des Gesetzes vom 4. 6. 1851 zu 
beantragen«7. 

War dieses Gesetz bis dahin stets aus regionalen 
Anlassen praktiziert worden, so anderte sich das bei 
Ausbruch des ersten Weltkrieges schlagartig. Jetzt bil- 
dete es eines der Hauptinstrumente des deutschen Kai- 
serreiches, um jeglichen inneren Widerstand zu unter- 
driicken. Unmittelbar nach der deutschen Kriegser- 
klarung verkiindeten die Militarbefehlshaber den Be¬ 
lagerungszustand. Nach den groBen Friedensdemon- 

strationen am 1. Mai 1916 kerkerte das Militar nahezu 
alle fuhrenden Mitglieder der Spartakusgruppe auf der 
Grundlage des Gesetzes vom 4. Juni 1851 ein, u. a. Rosa 
Luxemburg, Ernst Meyer und selbst den greisen Franz 
Mehring. Nachdem sich seit 1914 anstelle der Bezeich- 
nung »militarische Sicherungshaft« der Begriff »Schutz- 
haft« durchsetzte, galten diese Gefangenen als Schutz- 
haftlinge. 

Am 28. Oktober 1916 prangerten oppositionelle Ab- 
geordnete diese Inhaftierungen im Reichstag an. »Die 
Schutzhaft ist heute ein politisches Kampfmittel gegen 
die politischen Parteien und einzelne politisch oppositio¬ 
nelle Personen«, charakterisierte der Sozialdemokrat 
Wilhelm Dittmann diese Praxis. Auch verschlechterten 
sich die Haftbedingungen zunehmend. Hinzu kame die 
UngewiBheit der Eingesperrten iiber ihr Schicksal: Der 
Haftling sehe »keine Moglichkeit, die Freiheit wieder zu 
erlangen, er ist geradezu lebendig begraben«. 

Dittmann verwies auf Rosa Luxemburg, die seit Juni 
zuerst im Berliner Frauengefangnis BarnimstraBe, dann 
im Polizeiprasidium eingekerkert und von dort in die 
Haftanstalt Wronke iiberfuhrt worden war, obwohl ihr 
keine Straftat zur Last gelegt, geschweige denn nachge- 
wiesen werden konnte. »Sie ist miBliebig ihrer politischen 

6 Ernst Sontag, Das Schutzhaft- Material und Glossen zur 
gesetz, Berlin 1917, S. 11. Geschichte des Sozialistengeset- 
7 Ignaz Auer, Nach zehn Jahren, zes, Numberg 1929, S. 146. 
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Gesinnung wegen, man furchtet ihren geistigen EinfluB 
auf die Arbeitermassen im Sinne einer entschiedenen 
sozialistischen Oppositions Franz Mehrings Haft voll- 
zog sich laut Dittmann »in einem elenden Loche«. Erst 
nach langerer Zeit gelang es Mehring, in das Gefang- 
nislazarett Berlin-Moabit gebracht zu werden. Kathe 
Duncker, fuhr Dittmann fort, war wegen ihrer Tatigkeit 
unter der Arbeiterjugend vom Militarkommando in den 
Marken mit Schutzhaft bedroht worden. Eine 18jahrige 
Arbeiterin, Teilnehmerin an Kathe Dunckers Jugendbil- 
dungsveranstaltungen, nahm das Militar deshalb fest, 
weil sie aufgefordert hatte, auf dem Potsdamer Platz 
gegen Karl Liebknechts Verhaftung zu demonstrieren. 
Dittmann nannte zahlreiche weitere Schutzhaftlinge. Ein 
ElsaBer Abgeordneter berichtete, daB in dem seit 1871 
annektierten Gebiet mehr als 1000 Opfer der Schutz- 
haftpraxis zu verzeichnen waren. Der Sozialdemokrat 
Philipp Scheidemann verlangte die Aufhebung des Be- 
lagerungszustandes, der das juristische Fundament die- 
ser Freiheitsberaubungen bildete.8 

Die innerhalb und auBerhalb des Parlaments ge- 
fiihrten Auseinandersetzungen fiihrten schlieBlich zu 
dem »Gesetz betr. die Verhaftung und Aufenthalts- 
beschrankung auf Grund des Kriegszustandes und des 
Belagerungszustandes vom 4. Dezember 1916«9, all- 
gemein als Schutzhaftgesetz bezeichnet. Es raumte den 
Inhaftierten gewisse juristische Verbesserungen ein. So 
muBten nunmehr die Haftgriinde schriftlich niedergelegt 
und den BetrofTenen bekanntgegeben werden. AuBerdem 
stand ihnen das Recht der Beschwerde beim Reichs- 
militargericht zu. Gleichwohl sahen sie sich weiterhin 
kautschukartigen Auslegungen ausgesetzt. So reichte — 
wie ein Kommentator schrieb — allein »die entfernte 
Moglichkeit« einer eventuell zu erwartenden 
Rechtsverletzung aus, »Besorgnis und damit die 
SicherungsmaBnahme« zu begriinden.10 

10 Sontag, S. 38. 

Im ubrigen miBachteten die Militarbehorden oft selbst 
die geringfiigigen Verbesserungen, die das Gesetz vom 
4. Dezember 1916 beinhaltete. So verhangte das Ober- 
kommando in den Marken liber Teilnehmer des Januar- 
streiks 1918 Schutzhaft, obwohl diese von Gerichten 
freigesprochen worden waren.11 

Am 22. Februar 1917 raumte Oberst Ernst von Wris- 
berg, der Vertreter des Kriegsministeriums, im Reichstag 
ein, daB sich im Dezember 1916 insgesamt 573 Personen 
in Schutzhaft befanden, von denen inzwischen 310 
entlassen worden waren. Im Juli 1918 betrug die Zahl 
der Schutzhaftlinge 880.12 

Wie die ubrigen politischen Gefangenen kamen auch 
die Schutzhaftlinge — soweit sie nicht bereits zuvor unter 
dem Druck der standig anwachsenden Massenbewegung 
entlassen werden muBten — durch die November- 
revolution frei, so zum Beispiel Rosa Luxemburg, die 
bis dahin im Breslauer Gefangnis gesessen hatte. 

Dennoch blieben die politischen Grundlagen der 
Schutzhaft ebenso wie die sie legalisierenden Gesetze im 
Ergebnis der zwischen der gestiirzten Monarchic und 
der an ihre Stelle tretenden republikanischen Staatsform 
existierenden Rechts- und Justizkontinuitat zuniichst 

weiterhin in Kraft. 
War die Schutzhaft bis 1918 noch ein ausschlieBliches 

Instrument zur Isolierung des Betroffenen, so anderte 
sich das jetzt grundlegend. Sie richtete sich nun oft auch 
gegen die korperliche Unversehrtheit der Gefangenen 
und in zahlreichen Fallen sogar gegen deren physische 
Existenz. Wahrend der Januarkampfe 1919 sperrten 
reaktionare Truppen viele Revolutionare ein und er- 
schossen zahlreiche von ihnen »auf der Flucht«. 

Die sozialdemokratisch gefiihrte preuBische Regie- 
rung erorterte am 9. Januar 1919, was mit den ver- 
hafteten Spartakisten geschehen solle. Wahrend Finanz- 
minister Albert Siidekum anregte, sie zwangsweise an 
jene Orte zu schaffen, wo sie bis 1914 gearbeitet hatten, 
verlangte Landwirtschaftsminister Otto Braun ihren 
Einsatz in Moorkolonien.13 Mit Beginn des General- 
streiks in Berlin verhangte der preuBische Regierungs- 
chef, der Sozialdemokrat Paul Hirsch, am 3. Marz 1919 
den Belagerungszustand. Unmittelbar danach verhaftete 
das Militar Tausende revolutionare Arbeiter und Solda- 
ten, von denen es mehr als 1000 — unter ihnen Leo 
Jogiches, Mitglied der Zentrale der KPD — ermordete. 
Zu den Verhafteten zahlten auch Georg Ledebour, einer 
der Vorsitzenden des Revolutionaren Ausschusses der 
Berliner Arbeiter und das Mitglied der KPD-Zentrale 
Ernst Meyer. Die Griinde fur dessen Inhaftierung lieB 
das Schreiben des Unterstaatssekretars in der Reichs- 
kanzlei an Reichswehrminister Gustav Noske vom 
29. September 1919 erkennen. Danach waren Antrage, 

11 Leipziger Volkszeitung 
v. 23. 2. 1918. 
12 Vorwarts v. 23. 2. 1917 
u. 7. 7. 1918. 

13 Dieter Baudis, Dokumente 
zur Rolle Albert Siidekums, in: 
Zeitschrift fur Geschichtswissen- 
schaft (im folgenden: ZfG), 1960, 
H. 2, S. 77. 

8 Vorwarts v. 29. 10. 1916. 
9 Reichsgesetzblatt (im folgen¬ 
den: RGBl.) I, 1916, S. 1329ff. 
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Meyer zu entlassen, »bisher alle von militarischer Seite 
abgelehnt worden, da Meyer angeblich in aktiver pro- 
pagandistischer Weise fur die kommunistische Seite tatig 
gewesen ist«14. 

Welchen Haftbedingungen sich die Gefangenen aus- 
gesetzt sahen, schilderte Wieland Herzfelde anschaulich 
in seinem 1919 erschienenen Bericht iiber seine Erlebnis- 
se wahrend der in den Berliner Gefangnissen Lehrter 
StraBe und Plotzensee erlittenen Schutzhaft. Zu seinen 
Zellengenossen gehorten u. a. Hermann Duncker und 
neun Mitglieder des Soldatenrates aus Berlin-Britz. Sie 
horten Gebriill: »Haut ihn, schlagt ihn tot und so weiter, 
dasselbe Herbeistiirzen aus alien Ecken des Gebaudes 
und Rasseln von Gewehren. Das Haus halite in der Tat 
wider von Kolbenschlagen und Stohnen.«15 Offiziere 
und Soldaten schikanierten die Gefangenen, drohten 
ihnen mit dem ErschieBen und miBhandelten sie ver- 
schiedentlich so, daB die Opfer umkamen. 

Herzfeldes Enthiillungen, Streikdrohungen, Forde- 
rungen von Arbeiter- und Soldatenraten und vielfaltige 
Proteste der Offentlichkeit fuhrten schlieBlich dazu, daB 
die Weimarer Nationalversammlung mit der Verab- 
schiedung der Reichsverfassung vom 11. August 1919 
das Belagerungszustandsgesetz aufhob. An seine Stelle 
trat nunmehr die Verfassungsnorm des Artikels48, 
Absatz 2: »Der Reichsprasident kann, wenn im Deut- 
schen Reiche die offentliche Sicherheit und Ordnung 
erheblich gestort oder gefahrdet wird, die zur Wiederher- 
stellung der offentlichen Sicherheit notigen Anordnun- 
gen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten 
Macht einschreiten. Zu diesem Zweck darf er voriiber- 
gehend die in den Artikelnll4, 115, 117, 118, 123, 
124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum 
Teil auBer Kraft setzen.«16 Damit blieb die juristische 
Moglichkeit, verfassungsmaBige Grundrechte aufzuhe- 
ben, unbeschrankt erhalten. Es anderte sich nur der 
Name: Der Ausnahmezustand ersetzte den Belagerungs- 
zustand. 

Mit Artikel 48, Abs. 2 rief der Reichsprasident allein 
bis 1923 wiederholt fur einzelne Gebiete oder auch fur 
ganz Deutschland den Ausnahmezustand aus: am 
11. Januar 1920 fur die Regierungsbezirke Diisseldorf, 
Arnsberg, Munster und Minden, zwei Tage spater fur 
das Reichsgebiet mit Ausnahme von Bayern, Sachsen, 
Wurttemberg und Baden, am 24. Marz 1921 fur die 
Provinz Sachsen und den Bezirk GroB-Hamburg und 
am 26. September 1923 wieder fur das gesamte Reichs¬ 
gebiet.17 Dieser Ausnahmezustand wahrte bis zum 
29. Februar 1924. Die Schutzhaft verhangten Mili- 
tars ab 1920 in einem solchen Umfang, daB schon am 
7. Mai 1920 das Wehrkreiskommando VI (Ruhrgebiet) 

14 ZStA Potsdam, Film 19609. 
15 Wieland Herzfelde, Schutz¬ 
haft. Erlebnisse vom 7. bis 
20. Marz 1919 bei den Berliner 
Ordnungstruppen, in: ders., Zur 
Sache geschrieben und gespro- 

chen zwischen 18 und 80, Berlin 
1976, S. 31 ff. 
16 RGBL, 1919, S. 1383ff. 
17 Ebenda, 1920, S. 41 u. 467- 
1920, S. 207; 1921, S. 253fT. u’ 
371 ff.; 1923, T. I, S. 995. 

anregte, eine Kartei anzulegen, um eine Ubersicht iiber 
die vielen so Verwahrten zu erhalten. Am 11. Mai 1921 
verlangte der Merseburger Regierungsprasident Wolf 
Heinrich von Gersdorff in einer Denkschrift iiber den 
mitteldeutschen Aufstand »spezielle Unterkiinfte fur die 
Tausende von Gefangenen^18 Deren Freilassung ge- 
horte zu den Kampfforderungen der jungen Kommu- 
nistischen Partei Deutschlands, deren Zentrale schon in 
ihrem Aufrufvom 28. Marz 1920festgestellt hatte: »Aber 
die Kommunisten sitzen noch immer in Schutz¬ 
haft und fiillen noch immer die Gefangnisse und Zucht- 
hauser.«19 

Wahrend des vom Reichsprasidenten im September 
1923 verkiindeten Ausnahmezustandes stieg die Zahl der 
Schutzhaftlinge so sprunghaft an, daB das Militar einen 
erheblichen Teil von ihnen in ehemalige Kriegsge- 
fangenenlagern oder auf Truppeniibungsplatzen ein- 
sperrte, die die ersten deutschen Konzentrationslager 
darstellten. 

AufschluBreiche Erkenntnisse iiber diese Lager ver- 
mittelten die parlamentarischen Auseinandersetzungen 
im PreuBischen Landtag. Am 27. November 1923 
brachte die KPD-Fraktion die GroBe Anfrage ein: »Es 
verlautet, daB das PreuBische Staatsministerium die 
Absicht habe, die in PreuBen verhafteten Kommunisten 
in Konzentrationslagern unterzubringen. Nach Mittei- 
lungen aus Westfalen werden bereits Abtransporte ins 
Sennelager eingeleitet.« Die Kommunisten charak- 
terisierten die Konzentrationslager als »in vollig unwirt- 
licher Lage gelegene ehemalige Kriegsgefangenenlager«. 
Sie seien »vollig verlaust, verwanzt, stark verfallen«. 
Die KPD-Vertreter fragten weiter, ob dem Staats¬ 
ministerium bewuBt sei, daB diese Lager »so gut wie 
iiberhaupt nicht heizbar und daher in der jetzigen 
Schnee-und Kalteperiode, insbesondere fur die vielen 
verhafteten alten Manner und Frauen, der sichere Tod 
sind?« In der Debatte am 12. Dezember 1923 verwies 
als KPD-Sprecher Iwan Katz auf die KZ Ohrdruf und 
Munsterlager. Er betonte zugleich: »Diese Schmach der 
Uberfiihrung der Kommunisten in die Konzentrations¬ 
lager ... beginnt seit einigen Tagen auch das Ausland 
zu erregen. Bis nach Amerika schlagen die Wellen der 
Emporung ... Wenn Sie glauben, daB durch Barberei 
das Ansehen Deutschlands im Ausland gehoben wird, 
so irren Sie sich. Die ganze Welt blickt mit tiefer 
Verachtung und tiefem Abscheu auf das Land, in dem 
solche Kulturschande moglich ist.«20 

Demgegeniiber bestritt der preuBische Innenminister 
Carl Severing am nachsten Tag zwar nicht die Existenz 

18 Geheimes Staatsarchiv Berlin 
PreuBischer Kulturbesitz (im fol- 
genden: GStA Berlin), Rep. 84a, 
Nr. 214. Bl. 157fT. u. 219ff - 
Beide Hinweise sind Kurt Goss- 
weiler zu verdanken. 
19 Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, Bd. 3, 
S. 597, Dok. 110. 

20 Sammlung der Drucksachen 
des PreufiischenLandtages, 
1. Wahlperiode, Berlin 1920fT., 
Bd. 12, S. 7683; Sitzungsberichte 
des PreuBischen Landtages, 
1. Wahlperiode 1921 -24, Berlin 
1922ff.. Bd. XIV, Sp.20284f. 
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der Konzentrationslager, wohl aber die Verantwortung 
der Regierung: »Von der PreuBischen Staatsregierung 
sind nicht nur keine Konzentrationslager errichtet 
worden, sondern das einzige Konzentrationslager, das 
seit langem besteht und zur Aufnahme jener Auslander 
dient, die abgeschoben werden sollen, aber aus mehr- 
fachen Griinden nicht abgeschoben werden konnen, 
dieses einzige Konzentrationslager in Cottbus-Sielow 
wird mit dem 31. dieses Monats aufgelost.«21 

In einer erneuten groBen Anfrage ging die KPD- 
Fraktion am 11. Januar 1924 auf diese Behauptung ein: 
»Nach ubereinstimmender Bekundung der zustandigen 
Militar-, Justiz- und Polizeibehorden sowie nach den 
Akten selber geht z. B. in der Provinz Hannover von 
den Woche zu Woche sich vermehrenden Verhaftungen 
proletarischer Funktionare keine einzige Verhaftung auf 
Initiative des Militars, sondern jedwede Verhaftung auf 
Antrage des Oberprasidenten Noske oder des Polizei- 
prasidenten zu Hannover, Beckerrath, zuriick, denen der 
General von LoBberg in Munster freilich stets ohne jede 
Nachpriifung nur allzu willfahrig nachgekommen ist. 
Die willkiirlichen Schutzhaftbefehle des Oberprasiden¬ 
ten Noske und des Polizeiprasidenten beschranken sich 
schon nicht mehr auf die Funktionare der Kommunisti- 
schen Partei, welche ohne jede Riicksicht darauf ver- 
haftet werden, ob sie auch noch nach dem Verbot sich 
fur die KPD betatigt haben oder nicht, sondern es sind 
jetzt auch die Vorsitzenden von Gewerkschaften und 
sonstigen proletarischen Organisationen ... verhaftet 
und ins Munsterlager deportiert.« Griinde dafiir seien 
nicht angegeben oder es werde »einfach mitgeteilt, 
daB ihre Organisationen Sammelbecken fur die agitato- 
rische Betatigung der aufgelosten KPD werden konn- 
ten!« Der Polizeiprasident sei im iibrigen jener, der sich 
»beim Kapp-Putsch >auf den Boden der jeweiligen 
Regierung< stellte, derselbe, dessen OfFiziere zur Feier 
der Ermordung Rathenaus bei illuminierten Fenstern 
ein Gelage veranstalteten, wobei sie ihr >Heil Dir im 
Siegerkranz< grohlten.« Die KPD forderte, die Schutz- 
haft aufzuheben und Beckerrath sofort seines Amtes zu 
entheben.22 

Die politische und juristische Verantwortung fiir die 
ersten deutschen Konzentrationslager trugen sowohl 
militarische als auch zivile Stellen. Wie Schutzhaftakten 
belegen, veranlaBte z. B. Generalleutnant Erich von 
Tschischwitz die Einlieferung der Schutzhaftlinge Max 
Andre und Otto Nowak in das Gerichtsgefangnis Stettin, 
wo sich Andre vom 30. November 1923 bis 16. Januar 
1924 und Nowak vom 27. Oktober 1923 bis 16. Januar 
1924 befanden. Als Grund gait in beiden Fallen: kommu- 
nistischer Agitator.23 

Wie die Kooperation zwischen zivilen und militar- 
ischen Stellen funktionierte, demonstrierte der Rechts- 

21 Sitzungsberichte . . ., 
Bd. XIV, Sp. 20316. 
22 Sammlung .... Bd. 13, 
S. 7886. 
23 Wojewodzkie Archivum 
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anwalt Gerhard Obuch am 12. Dezember 1923 im 
PreuBischen Landtag: General Friedrich von LoBberg 
habe eine telegraphische Anfrage zur Schutzhaft dem 
Oberprasidenten mit der Begriindung zugeleitet, daB 

»die Art der Vollstreckung der Schutzhaft, wie stets 
betont, lediglich Sache der Zivilregierung ist«. Kurz 
darauf lag im Abgeordnetenhaus die Erklarung des 
westfalischen Oberprasidenten vor, die Verhaftungen 
waren auf Anordnung des Ministerprasidenten zuriick- 
zufiihren.24 

Zur StoBrichtung der Schutzhaft nahm Reichswehr- 
minister Otto GeBler in einer Denkschrift vom 11. Sep¬ 
tember 1924 Stellung: Der militarische Ausnahmezu- 
stand richte sich gegen »kommunistische Umsturz- 
plane«, die er als »groBe Gefahr fiir den Bestand des 
Reiches« bezeichnete. Als wichtigste MaBnahme dage- 
gen nannte GeBler das Aufstellen einer Hilfspolizei und 
als bedeutsamste Mittel die Einschrankung der Presse- 
freiheit und die Schutzhaft, die nach seinem Bericht 
gegen 3515 Personen verhangt worden war. Wahrend 
der Chef der Heeresleitung, General Hans von Seeckt, 
am 1. Dezember 1923 die Militarbefehlshaber ange- 
wiesen hatte, vor allem »geistige Fiihrer« einsperren zu 
lassen, beklagte GeBler: Vielfach waren »die wichtigsten 
und gefahrlichsten Fiihrer verbotener Parteien infolge 
ihrer Immunitat als Reichstags- oder Landtagsabge- 
ordnete nicht gefaBt« worden.25 

Von den Haftbedingungen enthiillten KPD-Abge- 
ordneteim PreuBischen Landtag am 12. und 17. Dezem¬ 
ber 1923, daB die Schutzhaftlinge verschiedentlich in 
Polizeirevieren SpieBrutenlaufen und im Gerichtsge¬ 
fangnis Hannover stundenlang mit erhobenen Armen 
stehen und zum Teil MiBhandlungen erdulden muBten, 
bevor sie in das Munsterlager kamen. Ein sie aufsuchen- 
der Rechtsanwalt stellte fest, daB sie sich dort vor- und 
nachmittags je eine Stunde zwischen zwei Drahtgittern 
bewegen durften. Ihnen Seife, Wasche und Schuhe 
auszuhiindigen, habe General LoBberg untersagt, so daB 
die Gefangenen auf die Hilfe ihrer Angehorigen ange- 
wiesen blieben. Das Essen sei unzureichend und die 
Unterbringung mangelhaft: 58 Haftlinge befanden sich 
in einer fiir 40 Personen bestimmten Holzbaracke, die 
nicht den erforderlichen Schutz vor Witterungsunbilden 
bote. Dadurch kamen Krankheiten auf. Doch gabe es 
keine medizinische Hilfe. Da es an Bademoglichkeit 
fehle, trete Ungeziefer auf.26 

Von ihnen erinnerte sich Willi Spicher uber 50 Jahre 
spater, im November 1923 als Schutzhaftling in das 
Polizeigefangnis Elberfeld und von dort bis Marz 1924 
auf den Truppeniibungsplatz Sennelager bei Bielefeld 

24 Sitzungsberichte 
Bd. XIV, Sp. 20285 u. 20 590. 
25 Dieter Dreetz/Heinz Sperling, 
Reichswehrfuhrung und militari- 
scher Ausnahmezustand 
1923/24, in: Militargeschichte, 
1978, H. 6, S. 714ff. - Im preu- 
Bischen Landtag kam hingegen 

am 17. 12. 1923 zur Sprache, daB 
sich allein im Regierungsbezirk 
Osnabriick 4500 bis 5000 Kom- 
munisten in Schutzhaft befanden 
(,Sitzungsberichte . . ., Bd. XIV, 
Sp. 20 590). 
26 Sitzungsberichte ..., 
Bd. XIV, Sp. 20 292 u. 20 588 f. 
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gebracht worden zu sein. In dem vormaligen Lager fur 
russische Kriegsgefangene waren ungefahr 100 kommu- 
nistische Funktionare in zwei mit Stacheldraht um- 
zaunten Baracken konzentriert gewesen. Ihnen wurde 
die Nahrung so reduziert, daB sie zweimal mit Hunger- 

streik dagegen protestierten. Die Wachmannschaft hatte 
die Gefangenen schwer miBhandelt.27 

Von den 1923 errichteten Konzentrationslagern un- 
terschied sich das von Severing im Landtag erwahnte 
Lager Cottbus-Sielow bei Cottbus und eine ahnliche in 
Stargard bestehende Einrichtung: Bei beiden handelte 
es sich um Internierungsstatten, in die - sowohl vom 
Reichs- als vom preuBischen Innenministerium initiiert 
— die Behorden auszuweisende Auslander und Staat- 
enlose steckten. Der Begriff Konzentrationslager fur 
solche Anstalten lag nicht vollig fern. Schon im Marz 
1915 waren von der zum Kruppkonzern gehorenden 
Friedrich-Albrecht-Hiitte die Internierungslager fur pol- 
nische Arbeiter in Barmen und Elberfeld so genannt 
worden.28 

Hinsichtlich osteuropaischer Einwanderer mosaischen 
Glaubens oder jiidischer Herkunft kiindigte Severing am 
7. Juli 1920 im PreuBischen Landtag an: »Soweit man die 
Internierung in Verbindung bringen kann mit einer nutz- 
bringenden, einer werbenden Arbeit der zu Internieren- 
den, kann dem Plan durchaus naher getreten werden.« 
Im November verfiigte er dann, solche Personen in 
Sammellager zu bringen, was Anfang 1921 geschah. Sein 
Nachfolger, Innenminister Alexander Dominicus (De- 
mokratische Partei), erklarte am 14. Juli 1921, Severing 
hatte angewiesen: »Fiir die Unterbringung derjenigen 
fremdstammigen Auslander, die zwar ausgewiesen sind 
oder der Ausweisung unterliegen, aber nicht abge- 
schoben werden konnen, steht nunmehr das Lager 
Stargard zur Verfiigung.« Betroffen seien 450 Personen. 
Die Kosten betriigen 100000 RM. 

Uber Stargard berichtete Ernst Heilmann (SPD): In 
dem Konzentrationslager fur Auslander — so wortlich 
bezeichnet — befanden sich iiberwiegend Ostjuden, 
Polen und Tschechoslowaken, insgesamt 300. Ihnen 
stiinden 100 Aufseher und Verwalter gegeniiber, die mit 
»Kasernenrohheit« vorgingen. Als dort ein Brand ausge- 
brochen sei, hatten Posten auf Fliichtende eingeschlagen 
und geschrien: »Ihr Lumpenvolk konnt ruhig ver- 
brennen, wahrscheinlich habt ihr das Feuer selbst ge- 
steckt.« Das Lager Cottbus-Sielow ware auf Drangen 
des Reichsinnenministers Erich Koch (Demokratische 
Partei) von der preuBischen Regierung Braun-Severing 

27 Dirk Gerhard, Antifaschisten. 
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28 Ulrich Herbert, Zwangsarbeit 
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Bd. XXIV, S. 294f.; ders. Fremd- 
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eingerichtet worden. Dorthin hatte man in Oberschlesien 
Verhaftete transportiert. Einer ware dabei an Herzschlag 
gestorben, da die Deportierten an einem heiBen Tag 
24Stunden lang in einem geschlossenen Bahnwagen 
nichts zu trinken bekommen hatten. 

Trotz entsprechender Forderungen der SPD und 
USPD erwiderte Dominicus, »daB die Staatsregierung 
zur Zeit nicht in der Lage ist, vollig auf diese Einrichtung 
zu verzichten«29. Schon am 1. Juli 1921 hatte Ottomar 
Geschke (KPD) einen UntersuchungsausschuB des 
PreuBischen Landtags verlangt, der sofort alle Inter¬ 
nierungslager aufsuchen und deren Insassen befragen 
sollte. Obwohl auch die SPD- und USPD-Fraktionen 
sowie einzelne Zentrums-Abgeordnete sich dafiir aus- 
sprachen, die Lager aufzulosen, geschah das erst Ende 
1923.30 

Gleichwohl: So unzumutbare Zustande in diesen 
Internierungslagern herrschten, unterschied sich deren 
Charakter doch weitgehend von den Konzentrations¬ 
lagern. Die Internierung erfolgte — soweit die nur 
sparlich iiberlieferten Angaben ein Urteil zulassen — 
nach einer Ausweisungsentscheidung, die von vornher- 
ein zeitlich begrenzt wirkte. Demgegeniiber verhangte 

man die Schutzhaft schon damals unbefristet und haufig 
begriindungslos. 

Ende der Weimarer Republik griff die Reichsregierung 
unter Franz von Papen erneut auf das juristische Institut 
der Schutzhaft zuriick: Sie lieB im November 1932 eine 
entsprechende Verordnung vorbereiten. Papens Nach¬ 
folger, General Kurt von Schleicher, kiindigte dann am 
16. Dezember »eine scharfe Verordnung zum Schutze 
des deutschen Volkes« an. Sie liege schon in der Schub- 
lade und stelle »in ihrer Riicksichtslosigkeit eine ausge- 
zeichnete Arbeit« dar. Die »drakonische(n) Ausnahme- 
bestimmungen« richteten sich expressis verbis gegen die 
KPD.31 

Vorausgegangen war am 25./26. November noch un¬ 
ter Papen ein Planspiel des Reichswehrministeriums 
uber den militarischen Ausnahmezustand. Dabei stiitzte 
man sich fast wortlich auf Eberts Verordnung von 1923. 
Das Militar probte polizeiliche MaBnahmen wie Ver- 
sammlungsverbote, den Einsatz von Hilfspolizei sowie 
SchieBbefehl, Schutzhaft und Standgerichtsbarkeit. Mit 
Dr. Rudolf Diels vom preuBischen Innenministerium 
gab es Konsultationen, nicht zuletzt zu »Listen liber 
Personen, die bei Eintritt des Ausnahmezustandes sofort 
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Hitler, T. I: 1933/34, Bd. 1: 
30. Januar bis 31. August 1933, 
bearb. von Karl-Heinz Minuth, 
Boppard a. Rh. 1983, S. 9, 
Anm. 3; Schulthefi’ Europaischer 
Geschichtskalender, Neue Fol- 
gen, 48 Jg„ 73. Bd.: 1932, Mun- 
chen 1933, S. 228. 
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festgesetzt werden miissen«.32 Diese Plane diirften auch 
Konzentrationslager enthalten haben, denn eine Notiz 
der Heeresstandortverwaltung Sennelager vom 19. Ja- 
nuar 1933 besagte, es sei beabsichtigt, »auf dem T ruppen- 
iibungsplatz Sennelager ein Lager fur politische Ge- 
fangene einzurichten«. Ein elektrisch geladener Zaun 
oder eine Signalanlage solle das Ausbrechen verhin- 

dern.33 
Als den Nazis die Macht iibertragen wurde, konnten 

sie daher bereits auf betrachtliche Erfahrungen zuriick- 
greifen, die vorangegangene Regierungen mit Schutzhaft 
und Konzentrationslagern gesammelt hatten. Gleich- 

32 Fritz Arndt, Vorbereitungen Zeitschrift fur Militargeschichte, 
der Reichswehr fiir den militari- 1965, H. 2, S. 195ff. 
schen Ausnahmezustand, in: 33 ZStA Potsdam, Film 14 929. 

wohl verwies Ernst Thalmann in seiner letzten Rede vor 
dem Zentralkomitee der KPD am 7. Marz 1933 in 
Ziegenhals auf die zu erwartenden »Steigerungsmdglich- 
keiten« bis hin zu »Methoden des auBersten Terrors«: 
»Masseninternierung von Kommunisten in Konzentra¬ 
tionslagern, Lynchjustiz und Meuchelmorde an unseren 
tapferen antifaschistischen Kampfern, insbesondere an 
kommunistischen Fiihrern — das alles gehort zu den 
Waffen, deren sich die offene faschistische Diktatur uns 
gegeniiber bedienen wird.«34 Die folgenden Ereignisse 
bestatigten diese Voraussage der KPD in der denkbar 
schlimmsten und leidvollsten Weise. 

34 Ernst Thalmann, Geschichte fiir Marxismus-Leninismus beim 
und Politik. Artikel und Reden ZK der SED, Berlin 1973, 
1925 bis 1933, hrsg. vom Institut S. 212f. 
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Vom Kabinett 
Hitler-Papen 
entfachter Terror 

Am 30. Januar 1933 vereidigte Hindenburg ein Koali- 
tionskabinett unter Hitler und Papen. Darin fungierten 
Frick als Innenminister und Goring als Minister und 
Reichskommissar fur das preuBische Innenministerium. 

Noch am 28. Januar 1933 hatte die NSDAP erklart, 
»ohne ein Verbot der kommunistischen Partei sei eine 
Klarung und Beruhigung der politischen Verhaltnisse 
nicht moglich«1 2. Doch wahrend der ersten Kabinetts- 
sitzung auBerte sich Hitler zuruckhaltender: Vielleicht 
konne man »daran denken, die kommunistische Partei 
zu verbieten, ihre Mandate im Reichstag zu kassieren 
und auf diese Weise die Mehrheit im Reichstag zu 
erreichen«. Er befiirchte jedoch als Folge »schwere 
mnerpolitische Kampfe und eventuell den Generalstreik 
Sicherlich gebrauche die Wirtschaft Ruhe.« Deshalb sei 
abzuwagen, was »fiir die Wirtschaft eine groBere Gefahr 
bedeute«. Ihm erschien »ein Generalstreik weit gefahr- 
licher fur die Wirtschaft«. Papen und andere Minister 
stimmten Hitler zu, wahrend Wirtschaftsminister Alfred 
Hugenberg, Vorsitzender der Deutschnationalen Volks- 
partei, einwandte, urn die Unterdriickung der KPD 
werde man nicht herumkommen. Finanzminister Lutz 
Schwerin von Krosigk sah darin das letzte politische 
Mittel. 

Den Ministern ging es mithin darum, die beste Ge- 
legenheit zu bestimmen, mit aller Macht loszuschlagen. 
Entsprechend stellte die Regierungserklarung vom 1. Fe- 
bruar »die Uberwindung der kommunistischen Zer- 
setzung« in den Mittelpunkt3, verkiindete Hitler am 
3. Februar Militarbefehlshabern die »Ausrottung des 
Marxismus mit Stumpf und Stiel« als Hauptziel4, wandte 
er sich in einem Interview mit »Sunday Express« am 
7. Februar mit gleichen Worten ans Ausland, wieder- 
holte das am 10. Februar im Sportpalast5 und be- 
kraftigte am 20. Februar vor Wirtschaftsfiihrern seine 
alten Zusagen, innere Ruhe zu gewahrleisten, indem der 
Marxismus erledigt werde.6 

1 Schulthefi’ 49. Jg., 74. Bd., 
1933, Munchen 1934, S. 30. 
2 ZStA Potsdam, Film 19 435; 
Akten der Reichskanzlei, Bd. 1, 
S. 2f., Dok. 1. 
3 Volkischer Beobachter v. 
2. 2. 1933. 
4 Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Bd. 5: Von 
Januar 1933 bis Mai 1945, Berlin 
1966, S. 445, Dok. 4. 

5 Schulthefi’, 1933, S. 41. 
6 Ebenda, S. 42; Der Prozefi 
gegen die Hauptkriegsverbrecher 
vor dem Internationalen Militdr- 
gerichtshof Nurnberg, Nurnberg 
14. November - 1. Oktober 
1946, Nurnberg 1947ff. (im fol- 
genden: IMG), Bd. 35, S 4?fT 
Dok. D-203. 

Schrittweise setzten NS-Fiihrer die Erwartungen der 
Herrschenden und die Zusagen der Regierenden in die 
Tat urn. SA- und SS-Trupps stiirzten sich noch mehr als 
vorher mit Schlaginstrumenten, Messern und SchuB- 
waffen auf politische Gegner. Kein Tag verging ohne 
Verletzte, fast jeden Tag gab es Tote. Daneben setzte 
man staatliche Gewalt ein. Schon am 30. Januar teilte 
Goring dem Kabinett mit, er habe eine KPD-Demon- 
stration fur den selben Abend unterbunden. Ebenso 
untersagte der thiiringische Innenminister Fritz Sauckel, 
in Personalunion Gauleiter und Ministerprasident, am 
30. Januar alle Versammlungen unter freiem Himmel, 
die sich gegen die neue Regierung richteten, und wieder- 
holte, ausdriicklich auf die Kommunisten bezogen, am 
folgenden Tag sein Verbot.7 Am 31. Januar forderte ein 
Funkspruch aus dem preuBischen Innenministerium die 
Polizei auf, mit alien Mitteln dort vorzugehen, wo 
die KPD zum Generalstreik aufrufe.8 Am 1. Februar 
untersagte Goring fur PreuBen alle Demonstrationen 
und Kundgebungen der KPD unter freiem Himmel9, 
am nachsten Tag Frick fur samtliche deutschen Gebiete. 

Goring regte am 1. Februar im Kabinett an, gegen die 
Kommunisten die sogenannte Schubkastenverordnung 
moglichst bald in Kraft zu setzen, und Frick versprach, 
sie am folgenden Tag im Ministerrat vorzulegen.10 Die 
am 4. Februar von Hindenburg unterzeichnete Ver- 
ordnung stellte jede Kritik an der Regierungspolitik 
unter Strafe, drohte Versammlungs- und Presseverbote, 
Beschlagnahmen und SchlieBungen von Verlagen, Druk- 
kereien und Lokalen an und sah polizeiliche Haft ohne 

GerichtsbeschluB bis zu drei Monaten fur Antifaschisten 
vor. Damit war der Willkur weiterer Raum geoffnet. 

Kurz darauf begann Goring, die Gewalt der Polizei 
mit der Brutalitat der Nazischlager zu vereinen Den 
ersten Schritt bildete der am 15. Februar herausgegebene 
ErlaB, die Polizei habe »mit alien Machtmitteln den 

c utz der Unterkiinfte, Heime, Kiichen, Speisehallen, 
Geratelager usw. dieser Organisationen, die sich der 
Regierung zur Durchfuhrung ihrer Aufbauarbeit zur 
Verfiigung gestellt haben, zu gewahrleisten«. Weiter 
bestimmte Goring, diesen »nationalen Organisationen« 
Waffenscheme zu geben.12 Das bedeutete, den WafTen- 
besitz von SA und SS zu sanktionieren und zu vergro- 

7 StA Meiningen, Kreisamt Mei- 
ningen. Nr. 3856, B1.123. 
8 StA Potsdam, Rep. 2 A, Regie- 
rung Potsdam, I Pol, Nr. 1156 
Bl. 87. 
9 Ebenda, Bl. 125. 

10 ZStA Potsdam, Film 19 435. 
11 Akten der Reichskanzlei, 
Bd. 1, S. 9. 
12 Ebenda, S. 29f., 34, Dok. 3 
9, 11. 
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Bern. Zwei Tage danach befahl der preuBische Innen- 
minister der Polizei, bei »Demonstrationen, Versamm- 
lungen, Aufforderung zum Hoch- und Landesver- 
rat, Massenstreik, Aufruhr, Pressedelikten und son- 
stigen strafbare(n) Treiben der Ordnungsstorer scharf- 
stens die gesetzlichen Bestimmungen« anzuwenden. Ge- 
gen Kommunisten sei »mit aller Strenge vorzugehen 
und, wenn notig, riicksichtslos von der WafTe Gebrauch 
zu machen«. Er drohte, die zu bestrafen, die versagten, 
und sicherte zu, jene »ohne Riicksicht auf die Folgen 
des SchuBwaffengebrauchs« zu decken, die schossen.13 
Am 22. Februar schlieBlich setzte Goring ungefahr 
50000 Mitglieder der SA, der SS und des Stahl- 
helms als Hilfspolizisten ein, um die regulare Polizei zu 
verstarken, vor allem fur den Fall »von Unruhen«, die 
von »linksradikaler, insbesondere kommunistischer 
Seite« ausgingen, wie »auch in anderen Fallen zum 
Schutze der durch staatsfeindliche Umtriebe gefahrdeten 
offentlichen Sicherheit«. Den HilfspolizeierlaB hatte 
Ludwig Grauert, seit 19. Februar Leiter der Polizeiab- 
teilung im preuBischen Innenministerium, im Ein- 
vernehmen mit Ernst Rohm, dem Stabschef der SA, 
ausgearbeitet. Grauert stellte Rohm auBerdem den Text 
eines entsprechenden Aufrufs an die SA zur Verfiigung.14 

Grauert war vordem Hauptgeschaftsfiihrer des 
Arbeitgeberverbandes in Nordrhein-Westfalen gewesen 
und hatte an der Zusammenkunft von Industriellen mit 
Hitler am 26. Januar 1932 in Diisseldorf teilgenommen. 
In seiner neuen Funktion im preuBischen Innen¬ 
ministerium mobilisierte und koordinierte Grauert nicht 
nur Gewaltmittel und Krafte. Ein Eingeweihter, der 
Ziehsohn des Vorstandsmitgliedes der Vereinigten 
Stahlwerke AG, Ernst Poensgen, bezeichnete Grauert 
als »Vertrauensmann der Schwerindustrie in der 

13 Ministerialblatt fur die Preu- 

fiische innere Verwaltung (im fol- 
genden: MBliV), T. I, 1933, 
S. 169.— Der ErlaB wurde auch 
in der Presse wiedergegeben. 
14 Hans Buchheim, SA-Hilfspo- 
lizei, SA-Feldpolizei und Feld- 
jagerkorps und die beamten- 
rechtliche Stellung ihrer Ange- 
horigen, in: Gutachten des Insti- 

tuts fur Zeitgeschichte, Stuttgart 
1958, S. 336. - Schon der ErlaB 
des bayeriscchen Innenministe- 
riums v. 28. 2. 1923 beauftragte 
konterrevolutionare Krafte wie 
den Bund Oberland, eine polizei- 
liche Nothilfe gegen revolutio- 
nare Bestrebungen aufzustellen 
{Klaus Tenfelde, Proletarische 
Provinz. Radikalisierung und 
Widerstand in Penzberg/Ober- 
bayern 1900— 1945, in: Bayern in 

der NS-Zeit, Bd. IV: Herrschaft 
und Gesellschaft im Konflikt, 
T. C, hg. von Martin Broszat, 
Elke Frohlich u. Anton GroB- 

mann, Miinchen/Wien 1981, 
S. 177f.). Im Sommer 1932 ver- 
wandte die Naziregierung der 
Lander Braunschweig, Mecklen- 
burg-Schwerin und Oldenburg 
SA-Leute als Hilfspolizisten 
(Buchheim, S. 335). — Gegen 

Imperialisms, Faschismus und 

Krieg. Der Kampf der KPD fur 
den Sturz der faschistischen Dik- 
tatur, fur die Befreiung von 
Ernst Thalmann und aller ein- 
gekerkerten Antifaschisten und 
gegen den KZ-Terror. Beitrag 
zur Entlarvung imperialistischer 
Geschichtsfalschung in der 
Gegenwart. Wissenschaftliche 
Veranstaltung der Zentralleitung 
des Komitees der Antifaschisti- 
schen Widerstandskampfer der 
DDR am 19. Marz 1983 in der 
Nationalen Mahn- und Gedenk- 
statte Sachsenhausen, o. O., o. J. 
(Berlin 1983), S. 63 (Beitrag von 
Laurenz Demps). 

Gestapo. Der steckte den Industriellen Informationen 
zu, und die Industrie leitete ihre Wiinsche uber ihn.«15 

Zur gleichen Zeit lieB Rudolf Diels, seit Jahren im 
preuBischen Innenministerium mit der Kommunisten- 
verfolgung befaBt und nun neuernannter Chef der 
Politischen Polizei, die dort schon in der Weimarer 
Republik angelegten Listen zu verhaftender Kommu¬ 
nisten auf den letzten Stand bringen und mit Namen 
linker Intellektueller und Sozialdemokraten erganzen.16 
Bei der Festlegung dafiir geeigneter Haftstatten ging es 
auch um Konzentrationslager. Jedenfalls warnte ein 
Mitarbeiter des preuBischen Innenministeriums den 
Hitler-Gegner Ernst Niekisch im Februar 1933, daB 
»die Einrichtung von Konzentrationslagern geplant 
sei«.17 Ebenso sorgten die Gewalthaber fur eine 
propagandistische »Begriindung« eines Terrorschlages: 
Sie lieBen uniformierte und politische Polizeibeamte am 
23. Februar erneut das Karl-Liebknecht-Haus durch- 
suchen und danach verbreiten, daB dort kommunistische 
Attentats- und Umsturzplane gefunden worden seien. 
SchlieBlich arbeitete man im Umkreis Gorings an einer 
Verordnung, welche die verfassungsmaBigen Grund- 
rechte aufhob. Am selben 23. Februar, so berichtete 
spater der damalige Regierungsrat in der Politi¬ 
schen Polizei, Alois Becker, »fand unter Leitung von 
Oberregierungsrat Dr. Diels eine Besprechung der 
Dezernenten der Abteilung IA (Politische Polizei — d. 
Verf.) sowie des Leiters der Kriminalpolizei und seines 
Vertreters bei der Abteilung IA uber eine geplante 
Verordnung statt, in der vorgesehen war, die Rechts- 
garantien fur die biirgerlichen Freiheiten aufzuheben 
und jede richterliche Nachpriifung bei Verhaftungen 
auszuschalten. Diels stellte bei Beginn der Bespre¬ 
chung einen gewissen Korner vor, der im Auftrage von 
Goring die Durchfiihrbarkeit der Verordnung bei der 
Polizei erkunden sollte.« Einen analogen Verordnungs- 
entwurf legte der Reichsjustizminister Franz Giirtner am 
25. Februar dem Kabinett vor. Die Verordnung sollte 
noch vor dem 5. Marz, dem Tag der Wahl, veroffentlicht 

werden.18 
Am 16./17. Februar stellte das Presidium des Reichs- 

verbandes der Deutschen Industrie ein weiteres Mai 
fest, es sei »von auschlaggebender Bedeutung, daB 
Storungen der inneren Ruhe und des sozialen Friedens 
vermieden werden«19. Am 20. Februar betonte Gustav 

15 Vorlrag Adolf Hitlers vor 

westdeutschen Wirtschaftlern im 

Industrie- Klub zu Diisseldorf am 

27. I. 1932, Miinchen 1932, 
S. 82; Die Zerstorung einer Zu- 

kunft, Gesprache mit emigrierten 
Sozialwissenschaftlern, aufgez. 
von Matthias Greffrath, Rein- 
bek 1978, S. 268 (Bericht von 
Alfred Sohn-Redel). 
16 Rudolf Diels, Lucifer ante 
portas. Es spricht der erste Chef 
der Gestapo, Stuttgart 1950, 
S. 195 u. 204f.; Der Reichstags- 

brand. Eine wissenschaftliche 
Dokumentation, hg. von Wal- 
ther Hofer, Edouard Calic, Chri¬ 
stoph Graf, Friedrich Zipfel, 
Bd. 2, Miinchen/New York/ 
London/Paris/Berlin 1978, 
S. 46 ff. 
17 Ernst Niekisch, Erinnerungen 
eines deutschen Revolutionars, 
Bd. 1.: Gewagtes Leben 1889 
bis 1945, Koln 1954, S. 216. 
18 Der Reichstagsbrand, S. 52; 
Akten der Reichskanzlei, Bd. 1. 
S. 123, Dok. 30. 
19 Schulthefi’, 1933, S. 48. 
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Krupp von Bohlen und Halbach fur die bei Hitler 
zusammengekommenen Unternehmer, daB »es hochste 
Zeit« sei, »Klarheit in innenpolitischen Fragen zu schaf- 
fen« und daB »nur in einem politisch starken, unab- 
hangigen Staate Wirtschaft und Gewerbe zur Entwick- 
lung und Bliite kommen konnten«20. 

Die Krafte waren fur den groBen Schlag bereitgestellt, 
alle MaBnahmen getroffen, ihn durchzufuhren. Es fehlte 
nur noch ein geeigneter AnlaB. Der linksburgerliche 
Publizist Walter Mehring erfuhr am 26. Februar von 
einem bevorstehenden »iiberraschenden Geschehnis«, 
das die »vorherberechnete Gelegenheit zur Verfolgung 
aller freiheitlich Gesinnten« bieten wiirde.21 

Diese »Gelegenheit« stellte der Brand im Reichstags- 
gebaude in den Abendstunden des 27. Februar 1933 dar. 
Noch an der Brandstelle frohlockte Hitler gegeniiber 
Papen: »Niemand wird uns nun daran hindern, die 
Kommunisten mit eiserner Faust zu vernichten.«22 
Unmittelbar danach schwarmten Schutz-, Kriminal-, 
politische und Hilfspolizisten aus, um Verhaftungen 
anhand der vorliegenden Listen vorzunehmen. Der 
amtliche »PreuBische Pressedienst« meldete am 28. Fe¬ 
bruar, daB Abgeordnete und Funktionare der KPD in 
Schutzhaft genommen worden waren. Er verwies darauf, 
durch SchieBerlaB und Aufstellung der Hilfspolizei sei 
»die Staatsmacht ausreichend geriistet«, Anschlagen zu 
begegnen.23 

Wahrend der Kabinettssitzung am Vormittag des 
28. Februars wiederholte Hitler, »daB jetzt eine riick- 
sichtslose Auseinandersetzung mit der KPD dringend 
geboten sei«. Sie diirfe »nicht von juristischen Er- 
wagungen abhangig gemacht werden«. In diesem Sinn 
verlangte er eine »Verordnung zum Schutze der Gesell- 
schaft gegen die kommunistische Gefahr«.24 

Schon in den ersten terroristischen Schritten zeigte 
sich der Versuch, die Arbeiterbewegung zu zerschlagen 
und damit deren Ideologic auszurotten, zugleich andere 
progressive Krafte zu unterjochen und das deutsche 
Volk fiir eine nach innen und auBen verbrecherische 

20 IMG, Bd. 35, S. 48, Dok. 
D-204. 
21 Walter Mehring, Letzter Tag 
mit Ossietzky, in: Dasneue Tage- 

Buch, 1938, S. 478 f. 
22 Braunbuch uber Reichstags- 

brand und Hitler-Terror, Basel 

1933 (nach Reprint, Berlin 1980), 
S. 108. 
23 Ebenda, S. 66. 
24 ZStA Potsdam, Film 19 435; 
Akten der Reichskanzlei, Bd 1 
S. 128f„ Dok. 32. 

Namensliste der 
Schutzhaf tlinge in Berlin 

Unter den zur Zeit im Berliner Polizei- 
prasidium sowie in den Untersuchungsgefang- 
nissen Moabit und Spandau in Haft befind- 
iichen Abgeordneten und bekannteren Mit- 
giiedern der linksstehenden Parteien und 
Schriftstellern befinden sich folgende Personen: 
Dr. Ausl&nder, Erich Baron (Bund der Freuade 
Sowjetru Blands), G tint her Benjamin, Rudolf 
Bernstein, Birkenhauer, Bernhard Brack, Paul 
Dreyfus, Dr. Hermann Duncker, Gerhard 
Friedlander (Sohn von Ruth Fischer), Ottoxnar 
Geachke, Ludwig Renn (von Gollsenau),.Ernst 
Grube, Felix Halle, Wilhelm Hein, Werner 
Hirsch (Redakteur der „Ro$eu Fahne“)t Dr. Max 
Hodann (Arzt), Wilhelm Kaspar, Albert Kayser, 
Willi Kerff, Dr. Klauber (Ant), Max Kbhler 
(Vorsitzender der SAP-Berlin), Max Krause, 
Otto Kiihne, Frits Kiister (Deutsche FrMens- 
gesellschaft), Otto Lehmann-Russbhldt, Dr. 
Hans Litton (Rechtsanwalt), Ernst Mack, Karl 
Mierdel, Rudolf Meyer, Moricke, Erich Mfth- 
sam, Michael Niederkirchner, Willi Nd^ie, Karl 
von Ossietzky, Sander, Dr. Richard Scftmincke 
(Stadtarzt), Willi Schubringk, Walter Stdcker, 
Willi Wirsing, Ernst Thalmann, Ernst Torgler. 

Notiz im »Berliner Borsen Courier« vom 10. 3. 1933 

Politik gefugig zu machen. Dabei dominierte nach dem 
Machtantritt der Terror mit auBergerichtlichen Mitteln, 
ein charakteristisches Zeichen faschistischer Herrschaft 
schlechthin, in Deutschland allerdings besonders umfas- 
send und brutal praktiziert.25 Das widerspiegelte sich 
vor allem in der Schutzhaftpraxis. 

25 Klaus Drobisch, Uber den 
Terror und seine Institutionen in 
Nazi-Deutschland, in: Faschis- 

mus-Forschung. Positionen, Pro- 

bleme, Polemik, hg. von Dietrich 
Eichholtz u. Kurt Gossweiler, 
Berlin 1980, S. 160fT. 
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Schutzhafterlasse 
1933/34 

Zu den ersten gesetzgeberischen MaBnahmen der Hitler- 
regierung zahlte, das in Deutschland seit der Nieder- 
schlagung der biirgerlich-demokratischen Revolution 
von 1848/49 in Ansatzen bekannte juristische Institut 
der Schutzhaft1 extensiv auszuweiten und so den von 
den Nazifuhrern schon in der Weimarer Republik unver- 
hohlen angekiindigten Massenverhaftungen politischer 
Gegner und deren Einweisung in Konzentrationslager2 
einen legalen Anschein zu geben. 

Bereits sechs Tage nach der Machtiibertragung unter- 
zeichnete Hindenburg die »Verordnung zum Schutze des 
deutschen Volkes«3, deren Paragraph 22 die — zeitlich 
allerdings noch befristete — Schutzhaft vorsah. Diese 
Bestimmung entsprach aber weniger dem terroristischen 
Programm der NSDAP, sondern eher den Vorstellungen 
der konservativen Mehrheit des Kabinetts Hitler4. Wohl 
gerade deshalb versaumten Goring und Frick nicht, in 
der Ministerrunde zu betonen, daB sie damit auf einen 
»Schubkastenentwurf« zuriickgriffen, der bereits in den 
Ministerien der Weimarer Republik entstanden war.5 

Tatsachlich unterschieden sich »die ersten legislativen 
Akte der Regierung Hitler nicht grundlegend von denen 
ihrer autoritaren Vorganger«.6 Das war bei der Aus- 
gestaltung der Schutzhaft am 4. Februar 1933 deutlich 
ablesbar: Sie blieb auf Falle begrenzt, in denen zumindest 
der Verdacht einer Straftat vorliegen sollte. Den Schutz- 
haftlingen — meist handelte es sich um Angehorige der 
Selbstschutzorganisationen der Arbeiterparteien aus 

Berlin, Hamburg, Sachsen bzw. der Provinz Sachsen — 
stand ein Beschwerderecht an die Justiz zu, der sie 
ohnehin nach drei Monaten zu iibergeben waren. Diese 
Haft wies zunachst durchaus noch wesentliche Momente 
einer — wenn auch extensiv ausgeweiteten — straf- 
rechtlichen VerfolgungsmaBnahme auf. Das gait auch 
fur die am 8. Februar in Miinchen erlassene »Be- 
kanntmachung zum Schutz des deutschen Volkes«7, die 
faktisch eine bayerische Ausfiihrungsbestimmung der 
Hindenburg-Verordnung darstellte. Sie schrieb in 
Ziffer VI ausdriicklich das Recht auf Verteidigung fest, 
verlangte einen begriindeten Polizeihaftbefehl und sah 
die Verwahrung der Betroffenen in Polizei- oder 
Gerichtsgefangnissen vor. Allerdings erlangten diese 
Rechtsgarantien kaum Bedeutung. Der Anwendungsbe- 
reich beider Bestimmungen blieb von vornherein eng 
begrenzt und wurde immer mehr eingeschrankt, 
so daB sie bald bedeutungslos waren.8 Demgegeniiber 
verfiigte der NS-Staat bereits Ende Februar iiber ein 
maBgeschneidertes Instrument zur Verfolgung sowohl 
antifaschistischer Widerstandskiimpfer als auch aller 
anderen Personen, die ihm irgendwie miBliebig waren. 

Schon Tage vor dem Reichstagsbrand hatten Experten 
des Reichs- und des PreuBischen Innenministeriums 
beraten, in welcher juristischen Form der Ausnahmezu- 
stand auszurufen und damit jeder Rechtsanspruch auf 
die Grundrechte auszuschlieBen ware. Robert Kempner, 

der am 9. Februar 1933 seiner Funktion im PreuBischen 
Innenministerium enthoben worden war, traf »einige 
Tage spater« Gestapochef Diels im Berliner Hotel 

Verordnung vom 
4. Februar1933 

1 Der Begriff war ebenso falsch 
wie demagogisch. Die Inhaftie- 
rungen erfolgten weder zum 
Schutz der Betroffenen, noch 
wurde dadurch die Gesellschaft 
geschiitzt. Vielmehr stellte die 
Schutzhaft immer eine willkiir- 
liche staatliche RepressivmaB- 
nahme dar. 
2 Bereits das Programm der 
NSDAP von 1920 hatte die 
Entrechtung und Achtung gro- 
Ber Gruppen der deutschen Be- 
volkerung angedroht (Artikel 4 
bis 8 und 23). 
3 RGBL, 1933, T. I, S. 35. 
4 Neben drei Nazis gehorten da- 
mals acht Vertreter der Deutsch- 

nationalen Volkspartei und des 
Stahlhelm dem Kabinett an. 
5 Laut deren Protokoll verlangte 
Goring in der Kabinettssitzung 
am Nachmittag des 30. 1. : »Des- 
halb sei es notwendig, die soge- 
nannte Schubkasten-Verord- 
nung moglichst bald in Kraft zu 
setzen.« Am 1. 2. meldete Frick, 
er werde sie am nachsten Tag 
»dem Reichskabinett zur Be- 
schluBfassung unterbreiten« 
(ZStA Potsdam, Film 19435). 
6 Echterholter Rudolf, Das 
offentliche Recht im national- 
sozialistischen Staat, Stuttgart 
1970, S. 15. 

»Verordnung zum 
Schutz von Volk 
und Staat« vom 
28. Februar 1933 

7 Gesetz- und Verordnungsblatt 

fur den Freistaat Bayern (im fol- 
genden: GVBl.), 1933, S. 76. 
8 Heydrich entzog ihnen schlieB- 
lich am 26. 2. 1937 ganzlich den 
Charakter von Schutzhaftnor- 
men, als er contra legem alle 
Gestapostellen anwies: »Ich er- 
suche, in Zukunft von der Mog- 
lichkeit der Anordnung der poli- 
zeilichen Haft nach § 22 Abs. 4 
der Verordnung vom 4. 2. 1933 

keinen Gebrauch zu mache, um 
zu vermeiden, daB eine richter- 
liche Nachpriifung polizeilicher 
MaBnahmen notwendig wird. 
Die Anordnung der Polizeihaft 
nach § 22 der Verordnung vom 
4.2. 1933 ist uberfliissig, da in 
alien diesen Fallen die Moglich- 
keit der Anordnung der Schutz¬ 
haft gegeben ist.« (ZStA Pots¬ 
dam, Film 3576). 
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Kempinski. Dabei bedeutete dieser ihm, man bereite eine 
groBe Verhaftungsaktion vor, die sich auch auf 
burgerliche Systemgegner erstrecke.9 Der Goring- 
Vertraute und damalige Leiter der Polizeiabteilung im 
PreuBischen Innenministerium, Grauert, legte schon in 
der Brandnacht einen Entwurf vor, der die Grundrechte 
der Weimarer Verfassung auBer Kraft setzte.10 

Demgegenuber behauptete Goring, dazu von Kemp- 
ner in Nurnberg vernommen, das sei erst in jener Nacht 
»an Ort und Stelle erortert und beschlossen worden« 
und im iibrigen ware der exakte Wortlaut nicht in dem 
von ihm geleiteten PreuBischen, sondern »wahr- 
scheinlich« im Reichsinnenministerium entstanden.11 
Kempner betonte jedoch mehrfach12, daB das Verneh- 
mungsverhalten Gorings — wie das seiner Komplizen 
— von erbarmlicher Feigheit und dem Bestreben gepragt 
war, Schuld auf andere abzuwalzen und die eigene 
Verantwortlichkeit nur dann einzuraumen, wenn das 
angesichts erdriickender Beweise unumganglich erschien. 
Fest steht jedenfalls, daB die Massenverhaftungen Zehn- 
tausender deutscher Antifaschisten in der Brandnacht 
einsetzten und das Reichskabinett am folgenden Tage 
in fieberhafter Eile die »von langer Hand vorbereitete«13 
Verordnung zum Schutz von Volk und Staat erlieB. 
Damit wurde zunachst, »auBerlich nicht fiir jeden er- 
kennbar«14, der bis zur Zerschlagung des Faschismus 
wahrende Ausnahmezustand ausgerufen. Wie sehr man 
das verschleierte, beweist der Telegrammwechsel zwi- 
schen Hindenburg und dem Ministerprasidenten des 
damals noch nicht gleichgeschalteten Bayern, Heinrich 
Held. Dieser telegrafierte dem Reichsprasidenten am 
28. Februar: »Nach Geriichten aus Berlin soli Reichs¬ 
kabinett beabsichtigen, Ausnahmezustand uber ganzes 
Reich zu verhangen. In Bayern besteht zu dieser MaB- 
nahme keine Veranlassung, da Ordnung und Sicherheit 
absolut gewahrleistet. Bitte ergebenst, falls die MaBnah- 
me tatsachlich geplant, mir gutig vorher Gelegenheit zur 
personlichen Aussprache zu geben.«15 Das Staatsober- 
haupt antwortete: »Auf Ihr soeben erhaltenes Tele- 
gramm teile ich mit, daB Verhangung des Ausnah- 
mezustandes iiber ganzes Reich nicht beabsichtigt ist, 
sondern nur Sonderverordnung zur Bekampfung kom- 
munistischer Gewaltakte. Bei der zwingenden Notwen- 
digkeit sofortiger Inkraftsetzung dieser Verordnung ist 
es mir leider nicht moglich, Ihnen vorher Gelegenheit 

9 Robert M. W. Kempner, An- 
klager einer Epoche, Frankfurt/ 
M./Berlin 1986, S. 110. 
10 Der Reichstagsbrand, Bd. 2, 
S. 51 u. 351. 
11 Robert M. W. Kempner, Das 
Dritte Reich im Kreuzverhor, 
Munchen/Esslingen 1969, S. 17 
u. 30 f. 

12 So im Gesprach mit d. Verf 
23. 11. 1985. 
13 Martin Broszat, Zum Streit 
um den Reichstagsbrand. in: 
Vierteljahreshefte fur Zeit- 

geschichte (im folgenden: VfZ) 
1960, H. 3, S. 275f.; Walter 
Hofer, Der Nationalsozialismus. 
Dokumente 1933-1945, Frank¬ 
furt /M. 1959, S. 44; Hubert 
Schorn. Die Gesetzgebung des 
Nationalsozialismus als Mittel 
der Machtpolitik, Frankfurt/M. 
1963, S. 27. 
14 Ernst Gottschling, Der 
faschistische Staat. Das deutsche 
Beispiel, in: Faschismus-For- 
schung, S. 73 ff. u. 83. 
15 ZStA Potsdam, Film 19507. 

zu personlicher Aussprache zu geben. Ich habe *Reichs- 
minister des Innern ersucht, noch heute Bayerischen 
Gesandten zu informieren.«16 

In der Tat hatte Hitler, als er die erste der beiden 
Ministerbesprechungen jenes Tages eroffnete, erklart: 
»Der ErlaB einer Verordnung zum Schutze der Gesell- 
schaft gegen die kommunistische Gefahr sei dringend 
geboten.«17 Innenminister Frick erganzte, »daB er ur- 
sprunglich die Absicht gehabt habe, aus AnlaB der 
Brandstiftung im Reichstagsgebaude die Verordnung 
zum Schutze des deutschen Volkes vom 4. Februar d. 
Js. zu andern. Er habe sich nunmehr dazu entschlossen, 
anknupfend an eine Verordnung vom 20. Juli v. Js. den 
Entwurf einer Verordnung zum Schutz von Volk und 
Staat auszuarbeiten.«18 Der Hinweis auf die 1932er 
»Verordnung des Reichsprasidenten, betreffend die Wie- 
derherstellung der offentlichen Sicherheit und Ordnung 
in GroB-Berlin und Provinz Brandenburg^ 9 diente 
wohl vordergriindig dem Ziel, sich der Zustimmung der 
Deutschnationalen und des Stahlhelms zu versichern. 
Deren Vertreter Papen, Franz Giirtner und — der nach 
dem 20. Juli 1944 umgebrachte - Johannes Popitz 
unterbreiteten dann auch Vorschlage fur den endgiilti- 
gen Text, der am Nachmittag verabschiedet wurde.20 

Er enthielt weder den Begriff »Ausnahmezustand«, 
noch die Bezeichnungen »Schutzhaft« oder »Konzentra- 
tionslager«. Paragraph 1 der Verordnung bestimmte 
vielmehr: »Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 
153 der Verfassung des Deutschen Reiches werden bis 
auf weiteres auBer Kraft gesetzt. Es sind daher Be- 
schrankungen der personlichen Freiheit, des Rechts der 
freien MeinungsauBerung, einschlieBlich der Presse- 
freiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe 
in das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprech- 
geheimnis, Anordnungen von Hausdurchsuchungen und 
von Beschlagnahmen sowie Beschrankungen des Eigent- 
ums auch auBerhalb der sonst hierfiir bestimmten gesetz- 
lichen Grenzen zulassig.«21 Tatsachlich wurde am 
28. Februar 1933 die zwolf Jahre wahrende deutsche 
Bartholomausnacht juristisch eingelautet, wobei drei 
Pramissen die Verordnung charakterisierten: 
1. Nach ihrer Praambel diente sie zur »Abwehr kommu- 
nistischer staatsgefahrdender Gewaltakte«. Obwohl sich 
die auf diese Bestimmung gestiitzten Massenverhaftun¬ 
gen zunachst fast ausschlieBlich auf Funktionare, Mit- 
glieder und Anhanger der KPD erstreckten, zielte sie 
schon von vornherein — wie Goring schon in seinem 
ErlaB vom 3. Marz 1933 betonte22 — gegen alle, die 
mit Kommunisten zusammenarbeiteten, oder sie, wenn 
auch nur mittelbar, unterstutzten. 

16 Ebenda. 
17 ZStA Potsdam, Film 19435. 
18 Ebenda. - DaB im Protokoll 
der Kabinettssitzung vom 
28.2. 1933, llUhr, noch drei 
Bezeichnungen enthalten sind 
(auch: VO zum Schutz von Poli- 

tik und Staat), beweist die Inten- 
sitat, mit der man den dema- 
gogischsten Titel suchte. 
19 RGBl., 1932, T. I, S. 377f. 
20 ZStA Potsdam, Film 19435. 
21 RGBl., 1933, T. I, S. 83. 
22 MBliV, 1933, T. I, S. 233. 

26 



2. Die Verordnung wurde unter ausdriicklicher Bezug- 
nahme auf die Weimarer Verfassung als Ausnahmerecht 
fur Ausnahmezeiten erlassen. Bald jedoch raumten man 
ein, daB das ausschlieBlich aus gesetzgebungstakti- 
schen und deklaratorischen Griinden geschah. So schrieb 
Otto Geigenmiiller, daB »die Verfassung von Weimar 
mit der Machtubernahme durch den Nationalsozia- 
lismus aufgehort hatte, Verfassungsnorm zu sein ... 
Wenn trotzdem die Verordnung des Reichsprasidenten 
vom 28. 2. 1933 in ihrer Einleitung eine Bestimmung der 
Verfassung von Weimar als ihre rechtliche Grundlage 
bezeichnet,... so ist das gegeniiber dem Gesagten ohne 
Bedeutung. Es ist auch zwecklos, nach einer Begriindung 

zu suchen.«23 
3. SchlieBlich war die Verordnung eine Blankettbestim- 
mung, mit der dem nazistischen Terror eine unbe- 
schrankte Vollmacht erteilt wurde. Sie enthielt einerseits 
weder Festlegungen liber die formellen Voraussetzungen 
der Schutzhaft noch dariiber, wer eigentlich befugt war, 
sie zu verhiingen. Auch fehlte jeder Hinweis, wann, wo 
und wie lange sie zu vollstrecken war. Gerade die 
Unbestimmtheit entsprach dem Willen ihrer Vater, 
dieses Unterdriickungsinstrument normenfrei und will- 
kiirlich zu handhaben. Andererseits fand der terroristi- 
sche Charakter der Verordnung zugleich in Paragraph 5 
Ausdruck. Er stellte eine drakonische Verscharfung des 
Strafgesetzbuches dar. Fur eine Reihe von Tatbestanden, 
darunter die des Hochverrats und der Brandstiftung24, 
gab es nun nur noch eine Strafe: das Todesurteil. Damit 
war die Arbeitsteilung zwischen der Justiz und dem 
auBergerichtlichen Unterdriickungsapparat abgesteckt: 
Wahrend letzterer frei von alien juristischen Erwa- 
gungen seine Opfer ohne jede zeitliche Grenze hinter 
Gitter brachte, fiel es den Gerichten — vor allem den 
Ausnahmetribunalen — zu, abschreckende Strafen zu 
verhangen. 

Wesen der Schutzhaft 

In einem Zeitungsartikel hieB es: »Die Schutzhaft ist 
eine Einrichtung von noch jungem Alter. Der Name ist 
heute in aller Munde ... Sie wird ohne Richterspruch 
auf dem Verwaltungswege angeordnet. DaB diese An- 
ordnungen gegenwartig im groBen Umfange getroffen 
werden, liegt an den Zeitumstanden, liegt an der 
Tatsache des revolutionaren Umschwungs der Ver- 

23 Otto Geigenmiiller, Die politi- 
sche Schutzhaft im nationalso- 
zialistischen Deutschland, Jur. 
Diss., Wurzburg 1937, S. 17ff. 
24 Bald erwies sich, daB die zu- 
nachst auf den Reichstagsbrand 
zielende Verscharfung dieses 
Tatbestandes gerade dort wegen 
des Verbots der ruckwirkenden 
Geltung von Strafgesetzen nicht 
anwendbar war. Deswegen wur¬ 

de durch das »Gesetz iiber Ver- 
hangung und Vollzug der Todes- 
strafe« v. 29. 3. 1933 das Riick- 
wirkungsverbot fur die Zeit vom 
31. 1. 1933 bis 28. 2. 1933 auBer 
Kraft gesetzt {RGB!. T. I, S. 151), 
was einen eklatanten VerstoB 
gegen den fundamentalen 
Rechtssatz »nullum crimen, nul¬ 
la poena sine lege« darstellte. 

haltnisse. Wie schon der Name besagt, dient die Schutz¬ 
haft dem Schutze, und zwar dem Schutze der fest- 
genommenen Person vor anderen, die sie gefahrden, oder 
aber dem Schutze der bedrohten Gesellschaft vor dem 
Festgenommenen ... Eine zeitliche Begrenzung ist fur 
die Schutzhaft nirgends vorgeschrieben, so daB sie sich 
unter Umstanden recht in die Lange ziehen kann. Sie 
endet mit Erreichen ihres Zweckes. ErfahrungsgemaB 
pflegt die im Interesse des Inhaftierten angeordnete 
Schutzhaft von kiirzerer Dauer zu sein als diejenige, die 
im Interesse der Gesellschaft stattfindet.«25 Ahnlich 
lauteten die meisten der dazu zwischen 1933 und 1936 
noch relativ zahlreich erschienenen ofFiziellen Ver- 
offentlichungen.26 Oft wurde dort das Wesen der Schutz¬ 
haft regelrecht auf den Kopf gestellt. So log die »Berliner 
Morgenpost« am 12. Marz 1934 mit der — vom 
nachfolgenden Text freilich nicht getragenen — Schlag- 
zeile: »Goring als Chef der Staatspolizei ordnet an: 
Keine Schutzhaft ohne Richterspruch«.27 Vereinzelt 
raumten aber selbst NS-Zeitungen ein: »In der Offent- 
lichkeit besteht auch heute noch Unklarheit fiber die 
gesetzliche Grundlage der Schutzhaft und liber die 
Voraussetzung fur deren Verhiingung. Zum Teil ist 
die Ansicht verbreitet, daB die Schutzhaft als ein Eingriff 
in die personliche Freiheit formed im Gesetz keine Stiitze 
finde, sondern eine unmittelbare Auswirkung der natio- 
nalsozialistischen Revolution sei. Auch in der juristi¬ 
schen Fachliteratur kommen die Erorterungen zu 
verschiedenen Rechtsauffassungen. Insbesondere ist hier 
die Frage aufgeworfen worden, ob die Verhangung der 
Schutzhaft eine polizeiliche MaBnahme im Sinne des 
preuBischen Polizeiverwaltungsgesetzes ist und ob sie 
der Rechtskontrolle durch die ordentlichen Gerichte 
unterliegt.«28 In der Tat vertraten die »NS-Rechts- 
wahrer« in ihren Zeitschriften recht divergierende Posi¬ 
tioner Mehrere Rechtsanwalte, so Paul Liidtke aus 
Kolberg, bezeichneten die Schutzhaft als eine polizei¬ 
liche MaBnahme, die — jedenfalls in PreuBen — nur im 
Rahmen des »Polizeiverwaltungsgesetzes vom l.Juni 
1931 mit den dazu erlassenen Erganzungen und Ausfiih- 
rungsvorschriften zur Anwendung« kommen konne.29 
Demzufolge bejahten sie deren Anfechtbarkeit vor den 
Verwaltungsgerichten. Robert Berger fuhrte dazu aus: 
Zwar sei die ZweckmaBigkeit einer solchen Inhaftierung, 
nicht aber deren RechtmaBigkeit der richterlichen Nach- 

25 Hildesheimer Allgemeine Zei- 
tung v. 9. 5. 1933, zit. nach: Ham 
Teich, Hildesheim und seine 
Antifaschisten. Widerstands- 
kampf gegen den Hitlerfaschis- 
mus und demokratischer Neu- 
beginn 1945 in Hildesheim, hg. 
von der Vereinigung der Verfolg- 
ten des Naziregimes/Bund der 
Antifaschisten (VVN/BdA), 
Kreisvereinigung Hildesheim, 
Hildesheim 1979, S. 97. 
26 Volkischer Beobachter v. 
14. 4. 1934; Oberlausitzer Tages- 
zeitung v. 28.4.1933; Berliner 

Borsen-Courier v. 19. 9. 1933; 
Berliner Borsen-Zeitung v. 
6. 3. 1935. 
27 ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium. Nr. 6665, Bl. 140. 
28 Kolnische Zeitung v. 
24. 1. 1934. 
29 Paul Liidtke, Die Schutzhaft 
gemaB der Verordnung vom 
28. Februar 1933, in: Juristische 
Woehenschrift (im folgenden: 
JW), 1933, S. 2241; Walter 
Mannzen, in: Deutsche Juristen- 
zeitung (im folgenden: DJZ), 
1933, Sp. 1426f. 
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priifung entzogen. Deshalb konne zumindest dem »aus 
Willkur oder aus Motiven, die auBerhalb der Ver¬ 
ordnung vom 28. 2. 1933 liegen«, Verfolgten der Rechts- 
schutz nicht versagt werden.30 

Dieser Auffassung, der sich zunachst sogar einige 
Gerichte anschlossen31, widersprachen die Experten des 
Reichsinnenministeriums. So erklarte Ministerialrat 
Werner Hoche, daB der mit der Verordnung zum Schutz 
von Volk und Staat verhangte »kleine zivile Ausnah- 
mezustand« jegliche richterliche Kontrolle ausschlie- 
Be.32 In einer weiteren Publikation argumentierte er 
noch entschiedener: »Eine Nachprufung politischer 
Staatsakte oder gar wichtigster Regierungsakte durch 
eine richterliche Instanz... ist aber im nationalsozialisti- 
schen Staate undenkbar. Dieser Grundsatz muB heute 
schon als geltendes Recht angesehen werden, auch wenn 
er noch nicht in Paragraphen niedergelegt worden ist. 
Denn die nationalsozialistische Revolution ist selbst 
Rechtsquelle mit unmittelbarer Wirkung. Die aner- 
kannten grundlegenden Prinzipien der nationalsozia- 
listischen Rechtsauffassung sind auch dort als bereits 
geltender Bestandteil des materiellen deutschen Rechts 
anzusehen, wo sie noch nicht ihren Niederschlag in 
formellen Gesetzesbestimmungen gefunden haben.«33 
Diesen Rechtsnihilismus erganzte Reinhard Neubert mit 
der Behauptung, daB im NS-Regime »Gesetzgebung, 
Verwaltung und Justiz ... nur verschiedene Tatigkeits- 
gebiete desselben Organismus sind und daB die Justiz 
aus diesem Grund nicht aufheben kann, was der Staat 
als politische Handlung angeordnet hat.«34 Fur Werner 
Spohr, der wie Amtsgerichtsrat Martin Boehr35 
und Klaus Lauer36 von Anfang an zu den entschieden- 
sten Gegnern jeglicher richterlichen Kontrolle ge- 
horte , war die Schutzhaft »ein Gebilde sui generis«* 
»Die Verordnung ... schafTt durch die AuBerkraft- 

30 Robert Berger, Sind poli¬ 
tische MaBnahmen, insbeson- 
dere Schutzhaftbefehleder rich¬ 
terlichen Nachprufung ent¬ 
zogen? in: JW 1934, S. 14. 
31 Landgericht Berlin, Urteil v 
1. 11. 1933 (276 0.10088/33), in: 
Deutsche Justiz (im folgenden: 
A/), 1934, S. 63. — Gegenstand 
dieser Entscheidungwarzwarein 
auf die VO. v. 28. 2. 1933 ge- 
stutztes Zeitungsverbot; jedoch 
blieb unstreitig, daB die Rechts- 
lage bei der Schutzhaft gleichge- 
lagert war. - Die 1. Zivilkam- 
mer des Landgerichts Tubingen 
entschied am 25. 1. 1934 
(AR. 270/33) unter Berufung auf 
die Weimarer Verfassung: »Die 
Verhangung von Schutzhaft 
kann von den Gerichten unter 
dem Gesichtspunkt der Amts- 
pflichtverletzung (§839 BGB.. 
Art. 131 RVerf.) nicht hinsicht- 
lich Richtigkeit und Zweck- 
maBigkeit, sondern nur bei Er- 
messensmiBbrauch und Willkur 

uberpruft werden.« (ZStA Pots¬ 
dam, Deutsche Arbeitsfront, 
Zeitungsausschnitte, Nr. 1028, 
Bl. 13 Rs.) 
32 Werner Hoche, Die Verord- 
nungen zum Schutz von Volk 
und Staat und gegen Verrat am 
deutschen Volk, in: DJZ 1933 
Sp. 294ff. 

33 Ders. Ebenda, Sp. 1491. 
34 Reinhard Neubert, Die 
Schranken richterlichen Pru- 
fungsrechts bei staatspolitischen 
Handlungen der Verwaltung, in* 
JW, 1933, S. 2426f. 
35 Martin Boehr, Nochmals die 
Schutzhaft gemaB der Verord¬ 
nung vom 28. 2. 1933, in: 
Ebenda, 1933, S. 2499. 
36 Klaus Lauer, Die richterliche 
Nachprufung polizeilicher MaB¬ 
nahmen, in: Ebenda 1934 
S. 2832. 
37 Werner Spohr, Das Recht der 
Schutzhaft, in: DJ, 1934, S. 58ff.; 
ders.. Das Recht der Schutzhaft 
Berlin 1937. 

setzung von Grundrechten einen gewollten Ausnah- 

mezustand zugunsten der Durchfuhrung des nationalso- 
zialistischen Staates.«38 Er verwies auf eine Entschei- 
dung des Hamburgischen Verwaltungsgerichts vom 
7. Oktober 1935 (Z. 139/35), nach der »es als 
Unding« erschien, »daB die Gerichte sich auch nur 
irgendwie auf das Gebiet der Staatspolizei begeben und 
moglicherweise im Einzelfall behordliche MaBnahmen 
staatspolitischer Natur durchkreuzen und aufheben. 
Dazu sind die Gerichte heute schlechterdings nicht 
berufen, findet doch der staatspolitische Verwaltungsakt 
letzten Endes seine Begrundung und Rechtfertigung in 
den Lebensnotwendigkeiten des Staates, die zu wahren 
und zu sichern einzig Aufgabe der Regierung und 
Verwaltung sein kann.«39 Das war haargenau die 
Position, die jeden gerichtlichen Eingriff in die 
Kompetenzen von Gestapo und SS ausschloB. Wohl war 
man am engen Zusammenwirken der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften mit den sonstigen Unterdruk- 
kungsinstrumenten zutiefst interessiert. Diese Koope- 
ration durfte aber nicht auf dem Prinzip der richterlichen 
Kontrolle, sondern muBte umgekehrt auf dem der 
staatspolizeilichen Aufsicht uber eine willfahrige Justiz 
beruhen. 

Gleichwohl erfolgte — jedenfalls in dieser Frage — die 
Ausschaltung der Justiz keineswegs durch unmittelbare 
auBere Einwirkungen, sondern vielmehr durch die 
gerichtliche Selbstentmachtung. Dabei war es kennzeich- 
nend, daB Reinhard Heydrich als Gestapo-Chef, sein 
Vertreter Werner Best und der Schutzhaftdezernent des 
PreuBischen Geheimen Staatspolizeiamtes, Hans Tes¬ 
ter, sich erst offentlich zum Wesen der Schutzhaft 
auBerten40, als deren richterliche Kontrolle langst nicht 
mehr zur Debatte stand. Dann freilich charakterisierten 
sie diese Haft unverhiillt und unwidersprochen als 
»politisch-polizeiliche PraventivmaBnahme, die nur aus 
staatspolitischen Grunden anzuwenden ist«.41 Das war 
sie in der Tat. Sie besaB niemals einen strafprozessualen 
Charakter. Die faschistische Schutzhaftpraxis war ein 
millionenfacher VerstoB gegen internationale Rechts- 
grundsatze. DaB niemand verhaftet werden darf, ohne 
die gegen ihn erhobene Beschuldigung zu erfahren und 
ohne Anspruch auf eine gerichtliche Entscheidung uber 
die RechtmaBigkeit der Haft zu haben, war als bindendes 
Rechtsprinzip bereits in der Habeas-Corpus-Akte von 

38 Ders., Schutzhaft und ordent- 
liches Gericht, in: Der deutsche 
Justizbeamte v. 11.4. 1937. 
39 JW 1936, S. 577. - Die Un- 
zulassigkeit des Rechtsweges be- 
tonten auch das Sachsische Ober- 
verwaltungsgericht am 
14. 9. 1934 (59 1/34) und das 
PreuBische Oberverwaltungs- 
gericht mit Urteil v. 
2. 5. 1935. (Spohr in: Arbeits- 
rechts-Kartei, Nr. 530 v. 
12. 8. 1935.) 

40 In der Zeitschrift Deutsches 
Recht (im folgenden: DR), 1936, 
H. 7/8, geschah das in einer kon- 
zertierten Aktion, u. a. durch die 
Beitrage von Reinhard Heydrich, 
Die Bekampfung der Staats- 
feinde (S. 121 f.), Werner Best, 
Die Geheime Staatspolizei, 
(S. 125f.), Reinhard Hohn, Poli- 
zeirecht im Umbruch (S. 128f.) 
41 Tesmer, ebenda, S. 136. 

28 



1679 verankert worden42. Es wurde in der Folgezeit in 

vielen Staaten zum Verfassungsgrundsatz erhoben43 
und fand Eingang in internationale Konventionen.44 In 
gleicher Weise ist als internationales Rechtsprinzip 
anerkannt, daB die Unantastbarkeit der Personlichkeit 
und die Freiheit jedes Burgers nur durch Gesetz 
eingeschrankt werden diirfen.45 

Trotz nationaler Verschiedenartigkeiten - die aus 
divergierenden politischen, okonomischen, juristischen, 
nationalen, ethnischen und religiosen Wertvorstellungen 
resultieren — kann der Kernbereich einer international 
als rechtmaBig respektierten Haftpraxis durch folgende 
Komponenten charakterisiert werden: Inhaftierungen 
sind nur dann erlaubt, wenn entweder zuvor oder 
zumindest unverziiglich danach ein mit der Strafrechts- 
pflege befaBtes ordentliches Gericht iiber die Recht- 
maBigkeit eines derart schwerwiegenden Eingriffs in das 
Grundrecht der Freiheit und Unantastbarkeit der Per¬ 
sonlichkeit entscheidet. Die Schutzhaft des Regimes 
trug nicht einem einzigen dieser Erfordernisse Rechnung. 

Sie wurde vielmehr 
— zumindest seit dem 28. Februar 1933 gegen Antifa- 

schisten verhangt, denen man eine Straftat nicht 
einmal vorwarf, geschweige denn sie ihnen hatte 

nachweisen konnen; 
— ausschlieBlich von Exekutivorganen befohlen und 

war jeglicher richterlichen Kontrolle entzogen; 
— nahezu durchweg vollig unbefristet angeordnet und 

unterlag keinerlei Rechtsmittel oder Rechtsbehelf; 
— in gerichtlicher Aufsicht vorenthaltenen Konzentra- 

tionslagern unter menschenunwiirdigen Bedingun- 

gen vollstreckt. 
Der Nationalsozialismus unterwarf insbesondere die 
Schutzhaftlinge Bedingungen, die eine Perversion des 
Wesens staatlich normierten Freiheitsenzuges darstell- 
ten. Im Gegensatz zur Inquisition, die sich offen zu ihren 
Folterkammern und den dort praktizierten morderi- 
schen Methoden der Aussagenotigung bekannte, er- 
hielten nun jene juristischen Bestimmungen, die zur 
Ausgestaltung der Schutzhaft erlassen wurden, eine 
Doppelfunktion: Einerseits schrieben die juristischen 
Normen die staatliche Willkiir nicht nur fest, sondern 
sie dienten zugleich dazu, den Terror zu initiieren, zu 
organisieren und zu perfektionieren; andererseits waren 
sie darauf gerichtet, ihn hinter der vermeintlich undurch- 
sichtigen Hiille der Legalitat des Gesetzes zu verber- 

gen.46 

42 Englisches Gesetz zum 
Schutz der Burger vor willkiir- 
lichen Verhaftungen. Der Name 
entspricht dem Anfang des mit- 
telalterlichen Haftbefehls: Du 
habest den Korper. 
43 In der Weimarer Reichsver- 
fassung v. 11. 8. 1919 enthielt 
Art. 114 Abs. 2 dieses Prinzip 
(RGBl. 1919, S. 1383ff.). 
44 Als deren bedeutsamste ist 
die Internationale Konvention 
iiber zivile und politische Rechte 

v. 16. 12. 1966 (Art. 9) zu er- 
wahnen (BGB1. 1973, T. II, 
S. 153 fT.; GB1. der DDR., 1974, 
T. II, S. 58 fT.) 
45 Dieses Prinzip der Weimarer 
Verfassung verankert. 
46 Trotz dieses demagogischen 
Doppelcharakters und ihrer 
Phraseologie vermitteln insbe¬ 
sondere die friihen Nazinormen, 
deren Autoren sich noch nicht 
durchgangig der Methoden ver- 

In der Tat setzte nach dem 28. Februar 1933 in alien 
Bereichen des nationalsozialistischen Staates eine wahre 
Flut von Bestimmungen zur Regelung der Schutzhaft 
ein. Staats- und NS-Organe der verschiedensten Ebenen 
verfaBten Erlasse, Anordnungen, Anweisungen, Ver- 
fiigungen und Rundverfiigungen, allgemeine und vor- 
laufige Richtlinien und Bestimmungen, Rundschreiben 
sowie Schnellbriefe, Funkspriiche und Telegramme. Oft 
widersprach eine Order der anderen, was nicht ver- 
wunderlich war angesichts der Vielzahl zentraler und 
regionaler NSDAP- und Staatsorgane, die sich ebenso 
wie lokale Machthaber die Befugnis anmaBten, Anti- 

faschisten einzukerkern. 
An diesem Kompetenzen-Wirrwarr, der viele Be- 

reiche des gesellschaftlichen Lebens kennzeichnete, war 
— soweit es die Schutzhaft betrifft — der Fiihrung 
im Friihjahr 1933 durchaus gelegen. Laut Diels schrie 
Hitler schon im brennenden Reichstag: »Es gibt jetzt 
kein Erbarmen mehr; wer sich uns in den Weg stellt, 
wird niedergemacht ... Jeder kommunistische Funk- 
tionar wird erschossen, wo er angetroffen wird. Die 
kommunistischen Abgeordneten miissen noch in dieser 
Nacht aufgehangt werden. Alles ist festzusetzen, was mit 
den Kommunisten im Bunde steht. Auch gegen Sozial- 
demokraten und Reichsbanner gibt es jetzt keine Scho- 
nung mehr.«47 Goring verkiindete in den folgenden 
Tagen mehrfach offentlich das nazistische Ausrottungs- 
und Vernichtungsprogramm48, das eine detaillierte 
Ausgestaltung zwangslaufig ausschloB: Wer das Foltern 
und Morden zur Staatsdoktrin erhob, bedurfte juri- 
stischer Normen nicht. Tatsachlich enthielt nicht eine 
der erwahnten Festlegungen Hinweise iiber »die formli- 
chen Voraussetzungen fur die Verhangung der Schutz- 
haft«, wie Frick in einem an die Landesregierungen 
gerichteten Rundschreiben vom 9. Januar 1934einraum- 
te.49 Es blieb vielmehr dem subjektiven Ermessen iiber- 
lassen, welches Partei- oder Staatsorgan welche Anti- 
faschisten inhaftierte und wohin es sie verschleppte, was 
sich angesichts der Massenverhaftungen und der be- 
grenzten Kapazitat der Haftanstalten bald als kompli- 
ziert erwies. SchlieBlich kanalisierte man den rapiden 
Anstieg der Haftlingszahlen in drei Richtungen: 

Erstens wurden die Polizei- und Gerichtsgefangnisse 
wie die Strafvollzugsanstalten oft bis weit iiber ihr 
eigentliches Fassungsvermogen hinausgehend belegt. 
Praktisch sind so im Friihjahr 1933 nahezu alle 
deutschen Haftanstalten und ein Teil der ursprunglich 
zur Verwahrung Asozialer bestimmten Arbeits- bzw. 
Provinzialwerkhauser zweckentfremdet worden. Die 
Bewachung der Gefangenen oblag dort meist Beamten. 
Rolf Helm charakterisierte seine Dresdener »SchlieBer«: 
»Sie waren wohl zu korrekt, urn ihre Vorschriften zu 

falschender Umschreibung oder 48 Drobisch, Uber den Terror 
einer in ihr Gegenteil verkehrten und seine Institutionen in Nazi- 
Terminologie bedienten, Ein- deutschland, S. 160. 
blicke in die Motive dieser Be- 49 StA Dresden, Auswartiges 
stimmungen und ihrer Verfasser. Amt, Nr. 4842, Bl. 271. 

47 Diels, S. 194. 
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verletzen, zu korrekt auch, im Verkehr mit den 
Gefangenen eine menschliche Regung zu zeigen.«50 

Das Haftregime lehnte sich zum Teil durchaus noch an 
die aus der Weimarer Republik ubernommenen Unter- 
suchungs- bzw. Strafvollzugsordnungen an. Sichtbar 
wurde das u. a. in den am 2. Marz 1933 vom 
stellvertretenden Polizeiprasidenten in Dresden dazu 
erlassenen »Besonderen Anordnungen«.51 Eine Reihe 
yon Gerichts- und insbesondere Polizeigefangnissen 
offneten jedoch schon damals dem Terror Tiir und Tor. 

Zweitens entstanden in zahlreichen Orten pro- 
visonsche Haft- und Prugelstatten, in denen Anti- 
faschisten unter primitiven Bedingungen - zum Teil im 
Freien auf umzaunten Sportplatzen und Schulhofen 
alien Witterungsunbilden ausgesetzt - von ortlichen 
SA- und SS-Stiirmen gefangengehalten und oft grausa- 
men physischen und psychischen Drangsalierungen 
ausgesetzt waren. Meist befanden sich diese lokalen 
Folterstatten in belebten Wohngegenden, in denen man 
die Schmerzensschreie der gequalten Opfer wahrnehmen 
mulite. Diese vorsatzlich herbeigefiihrte Publizitat der 
Brutalitat war Bestandteil der Politik, jeglichen Wider- 
stand durch Abschreckung zu brechen und zu vereiteln 
Kurt Patzold betonte, »daB die braun- und schwarz- 
umformierten faschistischen Terrorgarden manche Hit- 
lergegner nur fur kurze Zeit gefangennahmen, urn sie ... 
zu verhoren, zu qualen und sie danach, wenn sie 
Aussagen oder Gestandnisse erpreBt oder einfach ihre 
sadistischen Bedurfnisse befriedigt hatten«, wieder 
freizulassen. »Diese Opfer sollten sich mit alien ihnen 
zugefugten Blessuren, bei Arzten und auf den Amtern 
lur Arbeitslose offentlich zeigen und alien als lebendige 
Warnung dienen, die daran dachten, dem Regime 
weiteren Widerstand entgegenzusetzen.«52 Diese Hollen 
erzeugten Furcht und Schrecken aber auch Abscheu und 
Erbitterung. 

xTihcre Existenz beinhaltete zugleich Risiken fur das 
IN b-bystem: Gerade die nahezu offentliche MiBhandlung 
Tausender bewahrter Funktionare und Mitglieder der 
Arbeiterorganisationen demaskierte die soziale Dema¬ 
gogic des Faschismus. Schnell offenbarte sich auch 
das dem Prugeln und Morden innewohnende anarchi- 
sche Element. Es gab Festnahmen, die ausschlieBlich auf 
Rache, Neid und ahnlichen Motiven beruhten In Berlin 
und Stettin lieBen SA- und SS-Fuhrer auch Konservative 
verschleppen, miBhandeln und erpressen. Ferner zeigte 
sjch daB gerade die in den lokalen Priigelkellern 
verubten Verbrechen und die dafiir Verantwortlichen im 
In- und Ausland schnell publik wurden: Oft standen 
sich dort Opfer und Tater gegenuber, die sich schon aus 

50 Rolf Helm, Anwalt des Vol- 
kes, Berlin 1978. S. 130. 

51 StA Dresden, Amtshaupt- 
mannschaft Baut/en. Nr. 7542 
Bl. 1. 

52 Kurt Patzold, Der faschisti- 
sche Terror und die Bourgeoisie, 
in: Bulletin des Arbeitskreises 
»Z we iter Weltkrieg«, 1979 
H. 3/4, S. 28. 

den Kampfen der Weimarer Zeit kannten. AuBerdem 
waren die Bewohner der Umgebung gut informiert, wer 
dort ein- und ausging. Viele Tater erleichterten selbst ihre 
Identifizierung (und damit auch ihre Uberfiihrung in den 
nach 1945 angestrengten Strafverfahren), weil sie sich 
offentlich ihrer Untaten brusteten. 

Drittens ging das Regime dazu uber, in leerstehen- 
den Fabnkgebauden, Rittergiitern, ehemaligen Burgen 

Schlossern und Klostern, auf Truppeniibungsplatzen in 
besetzten Einrichtungen der Arbeiterorganisationen 
sowie in Kasernen, Sturmlokalen und Wachen der SA 
und SS - verschiedentlich auch des Stahlhelm - erste 
Konzentrationslager zur langerfristigen Verwahrung 
politischer Gefangener einzurichten. Das waren jene 
Verfolgungsstatten, die dem Wesen des deutschen 
r aschismus von Anfang an am ehesten entsprachen. Hier 
wurde der Terror in einem bis dahin ungekannten MaBe 
organisiert, perfektioniert und anonymisiert. Zumeist 
bedeutete fur den Haftling schon der erste Schritt in ein 
Konzentrationslager die absolute Preisgabe seiner 
Menschenwurde. Hatte sich das Lagertor einmal 
hinter ihm geschlossen, gait er als vogelfrei: Konzentra¬ 
tionslager dienten dem Nationalsozialismus als eines 
seiner wichtigsten Mittel zur Herrschaftssicherung Sie 

W^enn?rflheitsentzugsanstalten’in die er zunachst aus¬ 
schlieBlich politische Gefangene, bald jedoch auch 
andere, insbesondere aus rassistischen Grunden Ver-' 
lolgte administrativ und unbefristet einlieferte, um sie 
unter Aufhebung aller fundamentalen Menschenrechte 
emschlieBhch des Rechts auf Leben, zu isolieren, zu’ 

drua.ng^lleren, bis zum letzten auszubeuten und sie 
schlieBhch in standig steigendem MaBe zu ermorden. 

Struktur, Anzahl und Opfer dieser jeder justitiellen 
Aufsicht entzogenen Haftstatten unterschieden sich in 
den einzelnen Etappen der faschistischen Diktatur: Be- 
vorzugten die Machthaber zunachst meist kleinere La¬ 
ger, erfolgte bald die Konzentrierung der Gefangenen 
in groBen Lagern. Zentralistisch geleitet entsprachen sie 
den mihtanschen, sicherheitspolitischen und riistungs- 
okonomischen Erfordernissen der mit dem Ziel, die 
faschistische Weltherrschaft zu erobern, geplanten Ag- 
gressionen. Nach der Entfesselung des zweiten Weltkrie- 
ges, insbesondere nach dem Uberfall auf die UdSSR, 
pragten vor allem zwei Komponenten die Konzentra¬ 
tionslager: der dort millionenfach an wehrlosen Zivili- 
sten und Kriegsgefangenen aus politischen und rassisti¬ 
schen Grunden veriibte Volkermord sowie die immer 
engmaschigeren Beziehungen der SS mit Konzernen, 
die bis zur totalen und bis aufs auBerste brutalisierten 
Haftlingsausbeutung (»Vernichtung durch Arbeit«) 
reichten. 

Das Regime verzichtete darauf, die Errichtung der 
ersten Lager durch ErlaB zu reglementieren. Diels kom- 
mentierte das: »Fiir die Entstehung der Konzentrations- 
lager gibt es keinen Befehl und keine Weisung; sie 
wurden nicht gegrundet, sie waren eines Tages da. Die 
SA-Fiihrer errichteten >ihre Lagerq weil sie der Polizei 
ihre Gefangenen nicht anvertrauen wollten oder weil die 
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Gefangnisse uberfiillt waren.«53 DaB durchaus nicht 
iiberall die Konzentrationslager einfach »eines Tages da 
waren«, beweist ein Funkspruch, den die von Diels 
geleitete Abteilung IA des Berliner Polizeiprasidiums am 

25. Marz 1933 (als freilich schon einige dieser Ein- 
richtungen existierten) den Regierungsprasidenten iiber- 
mittelte: »Ersuche Landratsamter und kreisfreie Stadte 
anzuweisen, uber politische Schutzhaftlinge selbst zu 
befinden und (sie) unterzubringen, da hier keine Unter- 
bringungsmoglichkeiten mehr vorhanden.«54 Damit 
wurde die Ermachtigung erteilt, weitere Konzentra¬ 
tionslager auf regionaler Ebene einzurichten. Tatsachlich 
entstand nach diesem Datum das Gros der in PreuBen 
und den anderen Landern errichteten derartigen 
Freiheitsentzugsanstalten mit allerdings recht unter- 
schiedlichen Bezeichnungen. Gebrauchlich waren auch: 
Anhalte-, Arbeitsdienst-, Ausweich-, Durchgangs-, Ge- 
fangenen-, Gefangenensammel-, Sammel-55, Schutzhaft-, 
Schutzhaftgefangenen-, Teil-, Obungs- und Zweiglager. 
Sieht man von den drei letzten Arten ab, die die 
verwaltungsorganisatorische Bindung an meist nahe 
gelegene groBere Konzentrationslager erkennen lieBen, 
erlaubten die offiziellen Namen kaum Riickschliisse auf 
den Charakter der Lager. So sind selbst die Ausweich- 
und Durchgangslager oft zur langerfristigen Inhaftie- 
rung benutzt worden.56 Die Vielzahl dieser Ter- 
rorstatten und die mit ihrer Griindung verbundenen 
verwaltungstechnischen und nicht zuletzt okonomischen 
Probleme bedingten von Anfang an eine zentrale 
Lenkung, die angesichts der damaligen staatsrechtlichen 
Struktur auf Landerebene erfolgte. Deshalb kam es 
insbesondere in den drei bevolkerungsreichsten Landern 
PreuBen, Bayern und Sachsen zu unterschiedlichen 

Regelungen. 

Schutzhafterlasse 
der Lander 1933 

Wahrend PreuBen am 2. Marz eine Ausfiihrungsver- 
ordnung uber die Schutzhaft erlieB57, verfiigte Sachsen 
nach der dort in der zweiten Marzhalfte beim Landes- 
kriminalamt erfolgten Bildung der Schutzhaftzentrale 
uber die groBte Zahl solcher Bestimmungen, die auf- 
fallend detailliert ausgestaltet waren: Am 28. Marz gab 
man Richtlinien uber die Durchfiihrung der Schutz¬ 
haft58 heraus, denen am 19. April »Vorlaufige Bestim¬ 

mungen uber die Errichtung und Verwaltung von Kon- 
zentrationslagern und Arbeitsdienstlagern«59 folgten. 
Sie wurden am 5. August erganzt, als die »Richtlinien 
des Sachsischen Landeskriminalamtes iiber die Durch- 
fiihrung der Schutzhaft und die Behandlung der Schutz- 
haftlinge«60 ergingen. In Thiiringen gab es ahnliche, 
wenn auch nicht so ins einzelne gehende Anordnungen. 
Allerdings bestand das Thiiringische Ministerium des 
Innern in seinem ErlaB vom 20. April 1933 darauf, diese 
Haft als polizeiliche Sicherungsverwahrung zu bezeich- 
nen, wahrend der Begriff Schutzhaft ausdriicklich unter- 
sagt wurde.61 Auch in anderen Landern wurden dafiir 
zu dieser Zeit unterschiedliche Begriffe verwendet. So 
tauchten in PreuBen bis zum Sommer 1933 willkiirlich 
nebeneinander Schutzhaft, Polizeihaft bzw. Polizeihaft 
aus politischen Griinden auf. In anderen Landern sprach 
man zum Teil von vorbeugender Polizeihaft, Sicherungs- 
haft und Sicherungsverwahrung, wobei unberucksichtigt 
blieb, daB der letzte Begriff eine eigenstandige straf- 
prozessuale Bedeutung hatte.62 

In Bayern fand dagegen die Bezeichnung Schutzhaft 
von Anfang an Verwendung. Hier setzten die Massen- 
verhaftungen praktisch nach dem 9. Marz 1933 ein, 
nachdem Heinrich Himmler kommissarischer Polizei- 
prasident von Miinchen und Heydrich Leiter des dorti- 
gen Politischen Referats geworden waren. 

DaB sich bayerische Justizbehorden bei der Aufnahme 
der Verhafteten auBerst kooperativ verhielten, machte 
der Bamberger Generalstaatsanwalt Nikolaus Doll am 
11. Marz in einem Bericht an das Justizministerium in 
Miinchen deutlich: »Die Unterbringung in den Gefang- 
nissen hat im Allgemeinen keine Schwierigkeiten ge- 
macht.... Den Oberstaatsanwalt in Aschaffenburg habe 
ich ermachtigt, falls ... der Platz im Gefangnis nicht 
ausreichen sollte, kurzzeitige Freiheitsstrafen wegen 
Ubertretungen, namentlich Forstfrevel, zu unterbrechen 
und mir hiervon zur nachtraglichen Genehmigung sofort 
Mitteilung zu machen. Den Vorstand des Amtsgerichts- 
gefangnisses HaBfurt habe ich ermachtigt, wegen dro- 
hender Uberfiillung vorerst keine Verurteilten, die kurze 
Freiheitsstrafen antreten sollen, aufzunehmen. ... In 
Bamberg sind seit gestern zwei Schutzhaftlinge in 
Hungerstreik getreten. Der Gefangnisvorstand schlagt 
vor, sie zur Abschreckung fur die iibrigen politischen 
Gefangenen und da hier die Zwangsernahrung nicht 
durchgefiihrt werden konne, in Raume des Zuchthauses 

53 Diels, S. 257. 
54 StA Potsdam, Rep. 6 B Cott¬ 

bus, Nr. 637, Bl. 2 
55 Dieser erstmals vom Alldeut- 
schen Verband gebrauchte Be¬ 
griff wurde fur mehrere der er- 
sten Konzentrationslager ange- 
wandt: Hamburg-Altona, Ham- 
merstein, Magdeburg und (mo- 
difiziert: Gefangenensammel- 
lager) in WeiBenfels. 

56 So blieb ein Teil der Haftlinge 
des Durchgangslagers Reichen- 
bach wahrend dessen Existenz 
von Marz bis Juni 1933 standig 
dort. In diesem »Durchgangs- 
lager« wurde in der Nacht vom 
12. zum 13. April 1933 Albert 
Janka ermordet. 
57 GesS., 1933, S. 33. 
58 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 42ff. 

59 Auszugsweise abgedruckt bei 
Kiihnrich, S. 31; StA Dresden, 
Amtshauptmannschaft (im fol- 
genden: AH) Floha, Nr. 2393, 
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60 Ebenda, Bl. 2ff.; StadtA Au¬ 
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61 StA Meiningen, Kreisamt 
Meiningen, Nr. 3856, Bl. 182ff. 

- Erst am 28. 5. 1934 uber- 
nahm man in Thiiringen den 
Begriff Schutzhaft 
(Ebenda, Bl. 226ff.) 
62 Die im Strafrecht verschiede- 
ner Staaten vorgesehene Siche¬ 
rungsverwahrung ist ein zeitlich 
unbegrenzter Freiheitsentzug, 
der im AnschluB an eine Frei- 
heitsstrafe vollzogen wird. 
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Ebrach zu verbringen.«63 Das bedeutete, daB man in 
diesem Oberlandesgerichtsbezirk rechtskraftig Verur- 
teilten Strafaufschub oder Strafunterbrechung gewahrte, 
um Platz zur Einkerkerung von Antifaschisten zu 
gewinnen. Am 13. Marz meldete der Vorstand des 
Amtsgerichtsgefangnisses Straubing dem Generalstaats- 
anwalt in Nurnberg, »durch die von der Regierung 
getroffenen MaBregeln« sei »jede Gefahr beseitigt« und: 
>>Einer Weisung des Herrn Generalstaatsanwalts bedarf 
ich daher nicht, insoweit Ew. Hochwohlgeboren nicht 
AnlaB nehmen, zwecks gleichmaBiger Behandlung der 
Schutzhaftlinge Vorschriften zu erlassen.«64 Eben solche 
Erwagungen gab das Staatsministerium des Innern vor, 
als es am 22. Marz allgemeine Richtlinien iiber den 
Vollzug der Schutzhaft erlieB. Diese enthielten den 
Passus, daB deren Vollstreckung in Gerichtsgefang- 
nissen zu erfolgen habe, »wenn der Behorde, die den 
Schutzhaftbefehl erlassen hat, kein ausreichender poli- 
zeilicher Verwahrraum zur Verfugung« stunde65. Am 
22. Mai 1933, als sich gerade in dieser Hinsicht die 
Situation grundlegend geandert hatte, wurde die Bestim- 
mung durch einen neuen ErlaB ersetzt.66 

Das Gros der Gefangenen befand sich zu dieser Zeit 
auf nachdruckliches Ersuchen der Justiz bereits in Dach¬ 
au. U. a. hatte der Bamberger Generalstaatsanwalt sei- 
nem vorgesetzten Minister am 10. April bedeutet: »Aber 
ganz allgemein vermehren sich nun die Bedenken gegen 
eme noch langere Verwahrung der Schutzhaftlinge in 
den Gefangnissen, die hierzu nicht geeignet sind ... Da 
von der Errichtung eines Konzentrationslagers fur 
Nordbayern noch immer nichts verlautet, erbitte ich die 
Genehmigung, 300 Schutzhaftlinge aus dem Oberlandes¬ 
gerichtsbezirk Bamberg in das Konzentrationslager 
Dachau verbringen zu lassen.« Zugleich beanspruchte 
der Anklager die Entscheidungsbefugnis, »nament- 
lich die gefahrlichsten und renitenten Elemente« nach 
Dachau zu iiberfiihren und verlangte »die Verteilung 
der Abschiebung auf die einzelnen Gefangnisse mir und 
die Auswahl der Abzuschiebenden den Gefangnisvor- 
standen im Benehmen mit den ortlichen Staats- 
kommissaren zu iibertragen«.67 

Auch in den anderen Landern kamen die noch in 
Haftanstalten befindlichen Schutzhaftlinge in Konzen¬ 
trationslager. In PreuBen informierte der Innenminister 
am 24. April die Regierungsprasidenten: »Ich bemerke 
hierzu, daB ich die Einrichtung dreier groBer Konzentra¬ 
tionslager mit einem Fassungsvermogen von 2000 bis 
3000 Personen fur die auch in Zukunft in Schutzhaft zu 
haltenden Personen in die Wege geleitet habe, in die 

63 Do k umen tationszentrum der 
Staatlichen Archiwerwaltung 
(im folgenden: Dok.-Zentrum), 
Bestand KZ und Haftstattcn. 
Versch., Nr. 8, unfol. 
64 Ebenda. 
65 ZStA Potsdam, Film 14366. 
66 Ebenda. 

67 Dok.-Zentrum. Bestand KZ 
und Haftanstalten, Versch., Nr. 8, 
unfol. — Das Justizministerium 
leitete dieses Schreiben unver- 
ziiglich an Himmler weiter, der 
am 11.4. handschriftlich ver- 
fugte: »Am Mittwoch nach 
Ostern konnen 300 Mann uber- 
fuhrt werden.« (Ebenda). 

diese nach deren Fertigstellung verbracht werden 
sollen.«68 

Am 16. Juni 1933 erganzte der inzwischen zum Staats- 
sekretar aufgestiegene Grauert: »Die Unterbringung der 
politischen Haftlinge und die Art ihrer Beschaftigung 
sind ... in den verschiedenen Bezirken je nach den 
ortlichen Verhaltnissen noch verschieden. Hier wird in 
Kurze ein Wechsel eintreten. Ich beabsichtige, diejenigen 
Schutzhaftlinge, die nicht wegen des Grundes ihrer 
Verhaftung der Polizeibehorde noch zu Ermittlungs- 
zwecken jederzeit zur Verfugung stehen mussen ... in 
Konzentrationslager zu iiberfuhren.«69 Der Regierungs- 
prasident in Erfurt verpflichtete daraufhin die Landrate 
und die Kreispolizeibehorden, ihm monatlich zweimal 
die Zahl der Schutzhaftlinge zu melden.70 In Sachsen 
wies das Landeskriminalamt am 5. August 1933 an: »Die 
langere Unterbringung von Schutzhaftlingen in Ge- 
richts- und Polizcigefangnissen ist tunlichst zu ver- 
meiden.« 1 In der Tat befanden sich jene schon seit 
langerem zumeist in Lagern. Dabei gab es vor allem in 
PreuBen Rivalitaten zwischen dem Innenministerium 
und lokalen SA-Stellen, wie der Grauert-ErlaB vom 
16. Juni zeigte: »Als Konzentrationslager sind dabei nur 
solche Lager anzusehen, die von mir ausdrucklich besta- 
tigt worden sind. Bisher sind als Konzentrationslager 
anzusehen: a) Lager Sonnenburg, Bezirk Frankfurt 
a/Oder, b) Lager Lichtenburg, Bezirk Merseburg.«72 
Tatsachlich bestanden damals in PreuBen noch mehrere 
andere derartige Freiheitsentzugsanstalten, die meist 
von ortlichen SA-, teils auch von SS-Formationen 
errichtet worden waren. So gait Oranienburg als »Kon- 
zentrationslager der Standarte 208«. Am 14. Oktober 
1933 wies das Innenministerium schlieBlich an, Schutz¬ 
haftlinge grundsatzlich nur noch »in staatlichen Kon- 
zentrationslagern« bzw. in »staatlichen oder kommu- 
nalen Polizeigefangnissen« unterzubringen.73 Von dort 
stammte wohl die Unterscheidung in »amtliche« und 
»wilde« Lager, die noch heute verschiedentlich in der 
Literatur zu finden ist. So naheliegend sie zur ein- 
pragsamen Kategorisierung erschienen sein mag, kor- 
rekt war sie nicht. Zu Recht betonte Heinz Kuhn- 
rich: »Praktisch hat es wenig Bedeutung, in dieser Zeit 
zwischen >wilden< und staatlichen Konzentrationslagern 
zu unterscheiden.«74 Fur die Haftlinge bedeutete es 
kaum einen Unterschied, ob sie in Oranienburg oder in 
Sonnenburg von SA-Leuten gepeinigt wurden. Ihre 
Rechtlosmachung erfolgte hier wie da. Gleichwohl blieb 

68 StA Potsdam, Rep. 6 B, 
Landratsamt Cottbus, Nr. 637, 
Bl. 82f. 
69 StA Potsdam, Rep. 2 A, Re¬ 
gierung Potsdam, I Pol. Nr. 1155, 
Bl. 6. 
70 StA Weimar, Landratsamt 
Muhlhausen, Nr. 307, Bl. 29. 
71 StadtA Auerbach, Bestand 
Auerbach, Mappen 2 u. 4, 
Schutzhaftlinge. unfol. 
72 StA Potsdam, Rep 2 A, Re¬ 

gierung Potsdam, I Pol. Nr. 1155, 
S. 6. — Auch in den sachsischen 
Richtlinien vom 5. 8. 1933 hieB 
es: »Eine Unterbringung solcher 
Personen in anderen . . . Haft- 
raumen (Volkshausem usw.) ist 
strengstens verboten« (StadtA 
Auerbach, Bestand Auerbach, 
Mappen 2 u. 4, Schutzhaftlinge, 
unfol.). 
73 SS im Einsatz, S. 207. 
74 Kuhnrich, S. 31. 
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die angekundigte Unterstellung der Lager unter das 
Innenministerium, die sich am 14. Oktober 1933 fur 
sechs von ihnen vollzog75, durchaus nicht bedeutungs- 
los. Zwar blieb es nach wie vor der Willkiir iiberlassen, 
wer der Freiheit beraubt wurde. Doch reduzierte sich 
dadurch der EinfluB lokaler GroBen, die diese Haft oft 
aus zutiefst rachsiichtigen und niedertrachtigen Be- 
weggriinden angeordnet hatten. Dabei stand gerade in 
PreuBen diese Kompetenz nach der »Verordnung betr. 
Erganzung der Verordnung vom 1. 10. 1931 zur Re- 
gelung der Zustandigkeit der Landes- und Kreispoli- 
zeibehorden vom 2. Marz 1933« nur den Kreispolizeibe- 
horden zu.76 Als durch Gesetz vom 26. April 1933 das 
PreuBische Geheime Staatspolizeiamt geschaffen war77, 
hatte es in Verbindung mit dem ErlaB des preuBischen 
Innenministeriums betr. die Neuorganisation der Politi- 
schen Polizei vom selben Tage78 ebenfalls die Befugnis 
erhalten, Schutzhaft anzuordnen. SchlieBlich betonte ein 
Jurist, daB auch »die Zustandigkeit der Ober- und Regie- 
rungsprasidenten sowie des Polizeiprasidenten in Berlin 
als von Anfang an gegeben anzusehen«79 war. Dagegen 
verloren nun in PreuBen, dessen Regelung andere Lan¬ 
der ubernahmen, SA und SS — jedenfalls auf dem Papier 
— das Recht Schutzhaft anzuordnen. Wie die Praxis 
aussah, hatte am 27. April der Regierungsprasident von 
Frankfurt/Oder den Landraten und Oberbiirgermei- 
stern erlautert: »Ich habe die Fiihrer der nationalen 
Verbande des Bezirks davon in Kenntnis gesetzt, daB 
durch vorstehenden ErlaB die Leiter der Kreispolizei- 
behorden von Polizeiaufsichtswegen angewiesen sind, 
kiinftig polizeiliche Haft... nur gegen die bezeichneten 
kommunistischen und pazifistischen Fiihrer aufrecht- 
zuerhalten und zu verfiigen. Ich ersuche, die ortlichen 
Leiter der nationalen Verbande in geeigneter Weise zu 
unterrichten.«80 Am 28. April monierte der Innenmini- 
ster in einem RunderlaB iiber »Zustandigkeit fur Verhaf- 
tungen«: »In jiingster Zeit sind mir wiederholt Falle 
bekanntgeworden, in denen hierzu nicht befugte Stellen, 
auch einzelne Dienststellen des Ministeriums, Verhaf- 
tungen von Personen angeordnet und durchgefiihrt 
haben, obwohl hierzu hinreichende Veranlassung nicht 
gegeben war. Auch ist bei mir des ofteren zur Sprache 
gebracht worden, daB solche Stellen unter miBbrauchli- 
cher Benutzung meines Namens mir unterstellte Be- 
horden, insbesondere polizeiliche Dienststellen, unbe- 
rechtigt mit Weisungen versehen haben, Festnahmen 
durchzufiihren.«81 Das geschah freilich auch in der 
Folgezeit immer wieder. So lieB der NSDAP-Kreisleiter 
von Deutsch-Krone noch mehr als ein Jahr spater eine 
»parteiamtliche Bekanntmachung« in der dortigen Zei- 
tung veroffentlichen, die androhte: Verbreiter von Ge- 

75 Papenburg, Sonnenburg 
Lichtenburg und Brandenburg 
sowie »bis auf weiteres« Brau- 
weiler und Moringen. 
76 GesS., 1933, S. 33. 
77 Ebenda, S. 122. 

78 MBliV., 1933, T. I, S. 233. 
79 Geigenmiiller, S. 37. 
80 StA Potsdam, Rep. 6 B, 
Landratsamt Cottbus, Nr. 637, 
Bl. 82f. 
81 MBliV., 1933, T. I, S. 510. 

riichten »sind von alien Parteidienst- und Staatsstellen 
sofort festzustellen und in Schutzhaft zu nehmen.« 
Davon muBte sich selbst der zustiindige Gestapo-Chef 
distanzieren.82 In welchem MaBe NSDAP-Stellen in 
Schutzhaftangelegenheiten tatig wurden, hatte schon 
unmittelbar vor dem ErlaB vom 26. April 1933 der 
Gauleiter der Rheinpfalz, Josef Biirckel, demonstriert. 
Er veroffentlichte am 21. April eine Bekanntmachung: 
»Eine Reihe von Gesuchen liegt hier vor, die sich 
mit der Freilassung von politischen Schutzhaftgefan- 
genen befassen... Ich halte es daher fur richtig bekannt- 
zugeben: ... Jene politischen Gefangenen, fur die die 
meisten Gesuche vorliegen, werden zuletzt entlassen ... 
Juden konnen in Zukunft nur noch entlassen werden, 
wenn je zwei Bittsteller bzw. die die Juden krank- 
schreibenden Arzte anstelle der Juden die Haft an- 

treten.«83 
Die bayerische Zustandigkeitsregelung fixierte in Zif- 

fer 1.2 der allgemeinen Richtlinien vom 22. Marz: »Zu- 
standig zur Verhangung der Schutzhaft sind in Stadten 
mit staatlicher Polizeiverwaltung die Polizeidirektionen 
und die Staatspolizeiamter, im ubrigen die Stadtkom- 
missare, Bezirkskommissare und die diesen beigege- 
benen Beauftragten der Obersten SA-Fiihrung.«84 Letz- 
teren wurde dieses Recht zwar am 22. Mai wieder 
entzogen, praktisch blieb das aber bedeutungslos. Samt- 
liche Schutzhaftsachen unterstanden ohnehin dem Poli¬ 
tischen Polizeikommandeur in Bayern, also Himmler. 
SA und SS benutzten stets die Moglichkeit, iiber ihn die 
erstrebten Entscheidungen herbeizufiihren. Eine weiter- 

gehende Zustandigkeitsregelung gab es in Sachsen. Dort 
legte das Landeskriminalamt am 28. Marz fest: »AuBer 
den oberen Polizeibehorden sind ... zustandig: a.) die 
staatlichen Polizeibehorden, b.) die Amtshauptmann- 
schaften, c.) die Stadtrate, denen die Befugnisse der 
unteren Staatsverwaltungsbehorden voll uberwiesen 
sind.« Vor jeder Festnahme seien »moglichst die 
zustandigen Fiihrer der nationalen Verbande und 
Organisationen zu horen«. SchlieBlich durften bei 
angeblicher Gefahr im Verzuge vorlaufige Festnahmen 
»durch alle mit Exekutivgewalt ausgestatteten Beamten 
und durch Angehorige der nationalen Verbande und 
Organisationen im Auftrage ihrer Fiihrer erfolgen.«85 
DaB SA und SS willkurlich Festnahmen entweder selbst 
vollzogen oder von der Polizei verlangten, beweisen 
zahlreiche Berichte. So meldete am 26. Marz 1933 ein 
Polizeihauptwachmeister, daB zwei SS-Fiihrer in Auer- 
bach/V. die Festnahme von 35 Kommunisten und So- 
zialdemokraten verlangten. Die Polizei entsprach diesem 
Ansinnen und iiberlieB die Gefangenen den Nazischla- 
gern »zur Vernehmung«.86 Auch daraus ergab sich, daB 

82 Andrzej Zientarski, Represje 
Gestapo wobec Polskich Robot- 
nikow przymusowych na Pomor- 
zu Zachodnim 1939— 1945, 
Koszalin 1979, S. 118. 
83 Bayerischer Kurier v. 
21.4. 1933. 

84 ZStA Potsdam, Film 14366. 
85 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 42. 
86 StadtA Auerbach, Bestand 
Auerbach, Mappe 3, Schutzhaft- 
linge, unfol. 
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die Zahl der Konzentrationslager in Sachsen viel groBer 
war, als die Schutzhaftzentrale in Dresden am 19. April 
1933 anfuhrte. 

Eine vollig eigenstandige Zustandigkeitsregelung gab 
es in Thiiringen. Hier war am 1. Marz zur »Verordnung 
zum Schutz von Volk und Staat« vom 28. Februar 1933 
eine Durchfuhrungsverordnung ergangen. Deren Para¬ 
graph 2 bestimmte, daB auschlieBlich »Reichs- und 
Landtagsabgeordnete sowie fuhrende Funktionare der 
KPD« von den Polizeibehorden ohne weitere Weisung 
festzunehmen waren.87 Daruberhinausgehende Be- 
fugnisse standen der Polizei nicht zu. Das Staats- 
ministerium des Innern stellte am 20. April ausdriicklich 
klar, daB »die Polizeibehorden von sich aus keine 
weiteren Beschrankungen der personlichen Freiheit 
vornehmen« durften88. Die Anordnung der Schutz- 
haft erforderte eine ministerielle Verfugung, die freilich 
oft nachtraglich erging, weil sich die Polizei auf »Gefahr 
lm Verzuge« berief. Noch am 3. November 1933 pochte 
das Weimarer Ministerium auf seine Zustandigkeit89 
urn allerdings am 28. Dezember 1933 darauf zugunsten 
des Geheimen Staatspolizeiamtes in Weimar zu 
verzichten.90 Seitdem entschied nur die Gestapo fiber 
die Schutzhaft, die ohnehin dazu eine einheitliche 
Regelung in ganz Deutschland anstrebte. In PreuBen 
hob das Gesetz vom 30. November 1933 die bis dahin 
formed noch bestehende Unterordnung der Gestapo 
unter das Innenministerium auf und unterstellte sie dem 
Ministerprasidenten.91 Neu geschaffen wurde dabei die 
Funktion des Inspekteurs der Geheimen Staatspolizei.92 
Als das preuBische Innenministerium am 2. Januar 1934 
noch einen SchutzhafterlaB verabschiedete, verbat sich 
das der Gestapochef Diels als unzulassigen Eingriff 
in seine Kompetenzen: »Die Handhabung der Schutz- 
haftbestimmungen ... gehort zu den Aufgaben der 
Politischen Polizei. Nach § 3 des PreuBischen Gesetzes 
uber die Geheime Staatspolizei vom 30. November 1933 
sind die bisher von dem Ministerium des Innern 
wahrgenommenen Geschafte der Politischen Polizei auf 
das Geheime Staatspolizeiamt iibergegangen.«93 

Ahnlich verlief die Entwicklung in Sachsen. Die 
Schutzhaftzentrale wurde am 8. Marz 1934 aufgelost und 
ihre Kompetenz dem Geheimen Staatspolizeiamt 
iibertragen. Damit war im Friihjahr 1934 im gesamten 
Reichsgebiet die Gestapo befugt, Schutzhaft zu ver- 
hangen. Allerdings blieb nach wie vor ungeregelt, wann 
das geschehen sollte. Soweit sich iiberhaupt einzelne 
Anordnungen oder Kommentare dazu auBerten, lieB 
man es bei verschwommenen Generalklauseln bewenden 

87 Kuhmich. S. 31. 
88 GesS. fur Thiiringen, 1933 
S. 29. 
89 StA Meiningen. Kreisamt 
Meiningen, Nr. 3856, Bl. 182. 
90 Ebenda. Bl. 218. 
91 GesS. 1933, S. 413. 

92 Ab 20. 4. 1934 Himmler, 
wahrend Heydrich zwei Tage 
spater Chef der preuBischen Ge¬ 
stapo wurde. 
93 StA Weimar, Landratsamt 
Ranis, Nr. 190. Bl. 95 f. 
94 ZPA, St 3/749. 

oder nannte allenfalls eventuelle AusschluBgriinde.95 
Eindeutig war nur, daB der Anwendungsbereich der 
Verordnung vom 28. Februar 1933 mehr und mehr 
ausgeweitet wurde. Bereits am 6. Mai 1933 hatte 
PreuBens Justizminister Hanns Kerri - auch in der 
Diktion aufschluBreich - angewiesen, Antifaschisten in 
Schutzhaft zu nehmen, die mangels Tatverdacht aus der 
Untersuchungshaft entlassen wurden. Er ersuchte die 

»Justizbehorden ... sich rechtzeitig zuvor mit der 
zustandigen Polizeibehorde in Verbindung zu setzen und 
ihr unter Mitteilung, daB die Entlassung des Gefangenen 
aus der Untersuchungshaft bevorstehe, Gelegenheit zu 
einer Priifung zu geben, ob gegen den Beschuldigten 
Schutzhaft zu verhangen sein wird. Fehlt es hierzu an 
Zeit, so wird auch in Erwagung zu ziehen sein, 
ob der Beschuldigte nach Beendigung der Unter¬ 
suchungshaft der Polizeibehorde unmittelbar zuzu- 
fuhren sein wird.«96 Diese Forderung durfte bis dahin 
als einmalig zu betrachten sein, da es den Richter zum 
Zutreiber der Gestapo degradierte. In Thiiringen misch- 
te sich das Innenministerium am 17. November 1933 in 
die richterliche Zustandigkeit ein und wies an, daB »bei 
politischen Straftaten (Verbreitung von illegalen Druck- 
schriften, Verachtlichmachung der Regierung, Angriffe 
gegen den nationalen Staat, auch bei Hoch- und Landes- 
verratsverfahren) nicht mehr in erster Linie die Uber- 
fiihrung von festgenommenen Personen in Untersu¬ 
chungshaft, sondern ihre Unterbringung in dem Kon- 
zentrationslager« zu erfolgen habe.97 

Eine weitere Ausuferung erfuhr die Verordnung vom 
28. Februar 1933 durch Gorings geheimen Schnellbrief 
vom 13. November 1933 mit dem er die unverziigliche 
Einfuhrung der »vorbeugenden Polizeihaft gegen Berufs- 

95 Nur in Thiiringen gab es den 
Versuch einer Legaldefinition. 
Die Rundverfiigung des Innen- 
ministeriums v. 3. 11. 1933 sah 
die Schutzhaft vor bei: »Zu- 
widerhandlungen gegen Anord¬ 
nungen und Gesetze zur Durch- 
fiihrung der nationalsozialisti- 
schen Erhebung oder zur Befesti- 
gung des ... Staates,... so bei 
Zuwiderhandlungen gegen Ver- 
einsverbote, Verteilung illegaler 
Flugblatter, Verachtlichmachung 
oder Beleidigung von Regie- 
rungsmitgliedern oder des Staa¬ 
tes uberhaupt, bei kommunisti- 
schen oder marxistischen Kund- 
gebungen usw.« (StA Meiningen, 
Kreisamt Meiningen, Nr. 3856, 
Bl. 218f.) Der preuBische ErlaB 
v. 23. 4. 1933 bezeichnete »Kor- 
ruptionsverdacht« als nicht 
schutzhaftbegrundend. (ZStA 
Potsdam, Reichsministerium des 

Innern, Nr. 25721, Bl. 48). Am 
19. 9. 1933 wandte sich das preu¬ 
Bische Innenministerium gegen 
die Praxis, Entmiindigte, 
Rauschgiftsiichtige und Wohl- 
fahrtsempfanger in die KZ zu 
bringen, um »die Gemeindefi- 
nanzen zu entlasten«. Zugleich 
betonte man die Haufung von 
Fallen, in denen Schutzhaft 
wegen Beleidigung angeordnet 
wurde. (StA Magdeburg, Rep. 
C 30, Quedlinburg, Nr. 160, 
S. 166). SchlieBlich bemerkte 
Liidtke, Schutzhaft »diirfte« 
nicht zulassig sein, »wenn eine 
leitende Personlichkeit. . . mit 
Blicken oder gar mit haBerfiillten 
Blicken . . . angesehen wird.« 
(Liidtke, S. 2241). 
96 ZPA, PSt 3/271. 
97 StA Weimar, Kreisamt 
Schleiz, Nr. 313, Bd. 8. Bl. 152. 
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verbrecher« anordnete.98 Deren Einlieferung in die 
Konzentrationslager bezeichneten NS-Juristen wieder- 
holt als politische MaBnahme." In der Tat beinhaltete 
sie eine Gleichstellung der politischen Gefangenen mit 
tatsachlich oder auch nur vermeintlich kriminell ge- 
fahrdeten Personen. 

SchutzhafterlaB 
vom 12./26. April 
1934 

Die standig zunehmende Vereinheitlichung der Schutz- 
haftpraxis in den Landern wahrend des Jahres 1933 
fiihrte schlieBlich zu dem ersten grundlegenden ErlaB mit 
Geltung fur das gesamte Reichsgebiet vom 12. April 
1934. Da er am 26. April eine Korrektur erfuhr, wurde 
er allgemein mit beiden Daten genannt. Der ErlaB stellte 
eine einheitliche, vom Reichsminister des Innern er- 
lassene Schutzhaftrichtlinie dar. Bemerkenswert ist, daB 
auch sie noch davon ausging, die Verordnung vom 
28. Februar 1933 beinhalte eine »zeitweilige« Aufhebung 
der in der Weimarer Verfassung verankerten Grund- 
rechte, namentlich des Rechts der Freiheit der Person. 
Der Frick-ErlaB betrachtete diese Verordnung noch als 
Ausnahmerecht fur Ausnahmezeiten. Das machte seine 
Praambel optisch deutlich: »Da die Zeit fur die vollige 
Beseitigung der Schutzhaft noch nicht reif ist, sehe ich 
mich zur Abstellung von MiBbrauchen veranlaBt, iiber 
die Verhangung und Vollstreckung von Schutzhaft fol- 
gende Anordnungen zu treffen, um deren genaueste 
Beachtung ich ergebenst ersuche« 10°. Dieser demagogi- 
schen Einleitung, die den Eindruck erwecken sollte, die 
Rechtsstellung der Schutzhaftgefangenen werde ver- 
bessert, folgte die Zustandigkeitsregelung. In PreuBen 
waren zur Anordnung der Schutzhaft das Geheime 
Staatspolizeiamt, die Oberprasidenten, die Regierungs- 
prasidenten, der Polizeiprasident in Berlin und die 
Staatspolizeistellen zustandig. In den anderen Landern 
oblag das den entsprechenden, von den Landesregierun- 
gen zu bestimmenden Behorden. Diese Umschreibung 
verhiillte, daB es sich dabei um die Gestapo handelte. 
Inschutzhaftnahmen durch Stellen der Partei, der SA 
und SS101 wurden ausdriicklich untersagt. Sie konnten 

98 StA Weimar, Landratsamt 
Ranis, Nr. 190, Bl. 18f. - Auch 
die vorbeugende Polizeihaft 
durfte gegen Personen verhangt 
werden, denen eine Straftat nicht 
einmal vorgeworfen wurde. Es 
reichte der Verdacht, daB sie 
»einen auf Mord, Raub, Ein- 
bruchsdiebstahl oder Brandstif- 
tung abzielenden verbrecheri- 
schen Willen durch Handlungen 
offenbaren, welche die Voraus- 

setzungen eines bestimmten 
strafbaren Tatbestandes noch 
nicht erffillen.« Das konnten 
auch Wirtshausprahlereien sein. 
99 Tesmer, S. 136; Geigenmuller, 
S. 36. 
100 ZStA Potsdam, Film 716. 
101 Da man die SS ursprfinglich 
vergaB, wurde der ErlaB insoweit 
am 10. 7. 1934 erganzt (ZStA 
Potsdam, Reichsjustizministe- 
rium. Nr. 6665, Bl. 212). 

lediglich den Behorden Anregungen iibermitteln. Eine 
Sonderregelung gab es fur die Reichsstatthalter, die das 
Recht erhielten, Ersuchen an die zustandige Oberste 
Landesbehorde zu richten. Sollte diese der Anregung 
nicht entsprechen102, konnte der Ersuchende darauf 
bestehen und die Landesbehorde muBte dem Verlangen 
entsprechen. 

Mit dem ErlaB vom 12./26. April 1934 wurde der 
Schutzhaftbefehl103 im gesamten Reichsgebiet einge- 
fuhrt. Er sollte dem Haftling innerhalb 24 Stunden nach 
der Festnahme gegen Unterschrift »behandigt« werden. 
SchlieBlich auBerte sich der Reichsinnenminister zur 
Zulassigkeit, Vollstreckung und Dauer der Schutzhaft. 
Sie sei in Gefangenenanstalten oder Konzentrations- 
lagern so lange zu vollstrecken, »als ihr Zweck erforder- 
t(e)«. Die Zulassigkeit sei danach gegeben, »a) zum 
eigenen Schutze des Haftlings, b) wenn der Haftling 
durch sein Verhalten, insbesondere durch staatsfeindli- 
che Betatigung die offentliche Sicherheit und Ordnung 
unmittelbar gefahrdet(e)«. 

Frick hielt dabei den Hinweis fur geboten, daB Perso¬ 
nen, die »lediglich von einem ihnen nach biirgerlichem 
oder ofTentlichen Recht zustehenden Anspruch (z. B. 
Anzeige, Klage, Beschwerde)« Gebrauch machten, nicht 
zu inhaftieren seien. Das gelte auch fur Rechtsanwalte, 
die Interessen ihrer Klienten vertreten hatten. SchlieBlich 
wurde darauf verwiesen, daB die Schutzhaft nicht wegen 
personlicher Angelegenheiten (Beleidigungen) oder we¬ 
gen irgendwelcher wirtschaftlicher MaBnahmen (Lohn- 
fragen, Kundigungen) zu verhangen sei.104 Letztlich 
bestimmte der ErlaB wohl vor allem im Hinblick auf 
diplomatische Proteste und auf die bevorstehenden 
Olympischen Spiele in Berlin und Kiel, Auslander tun- 
lichst nicht mehr in Schutzhaft zu nehmen, sondern 
gegen sie Ausweisungsverfahren durchzufiihren. 

Insgesamt wurde am 12./26. April 1934 die Recht- 
losigkeit der Schutzhaftlinge festgeschrieben. Ihnen stand 
weder gegen die Anordnung dieser Haft noch gegen die 
Art ihrer Vollstreckung ein Beschwerderecht zu. Sie 
waren auf Gedeih und Verderb jenem Unterdruckungs- 
system ausgeliefert, das sie aller Grundrechte beraubte. 

102 DaB es Auseinandersetzun- 
gen fiber die Rechte der Reichs¬ 
statthalter gab, bewies der Fall 
von Prof. Gerhard KeBler, Uni¬ 
versity Leipzig. Das Reichs- 
innenministerium sah sich am 
5. 8. 1933 veranlaBt zu rfigen, 
daB Gauleiter Mutschmann in 
Leipzig KeBlers Verhaftung we¬ 
gen eines Zeitungsartikels in der 
»Neuen Leipziger Zeitung« unter 
Umgehung der Landesbehorden 
verlangt hatte (ZStA Potsdam, 
Film 19603). 

103 Bayern sah einen schriftli- 
chen Schutzhaftbefehl bereits seit 
dem 22. 3. 1933 vor (Dok-Zen- 
trum, KZ und Haftanstalten. 
Versch., Nr. 8, unfol.). 
104 ZStA Potsdam, Reichs- 
justizministerium. Nr. 6665, 
Bl. 161 ff.; Akten der Reichskanz- 
lei, Bd. 2:12. September 1933 bis 
27. August 1934, S. 1236, 
Anm. 6. 
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Verhaftungen 
von Februar 
bis April 1933 

Die meisten Verfolgungen gab es in PreuBen. Das lieBen 
selbst die liickenhaften Berichte aus den 34 preuBischen 
Regierungsbezirken erkennen. Es fehlten unter ihnen 
ganzlich solche wichtigen Gebiete wie Berlin und Merse¬ 
burg oder teilweise Arnsberg, Frankfurt/Oder und Mag¬ 
deburg mit einer starken Arbeiterschaft oder Stadte wie 
Dortmund und Stettin sowie generell der erste Tag der 
Festnahmewelle.1 AuBerdem enthielten einige Rapporte 
keine konkreten Zahlen, sondern besagten einfach: alle 
Kommunisten eingesperrt. 

Tabelle 1 

Verhaftungen in PreuBen, 1. Marz bis 30. April 1933 

Zeitraum Meldende 
Regierungsbezirke 

Anzahl der 
Inhaftierten 

1.-15. Marz 27 7099 
16.-31. Marz 20 3669 

1.-15. April 22 3009 

16.-30. April 23 2464 

Darunter: Verhaftete in einigen preuBischen Regierungsbezirken, 
1. Marz bis 30. April 1933 

Regierungs- 1.-15. 3. 16.-31. 3. 1.- 15. 4. 16.-30. 4. 

bezirk 

Aachen 299 70 66 56 
Arnsberg + 751 226 442 — 
Breslau 400 90 200 187 

Diisseldorf 1500 783 832 705 

Erfurt 315 160 75 118 

Hannover 244 46 33 21 

Kassel 133 434 65 78 
Koln 982 117 157 141 

Miinster 287 — 11 14 

Oppeln 364 269 119 33 
Potsdam 487 460 463 597 

Schleswig + + 382 438 280 216 

+ Dazu gehorten u. a. die Kreise Bochum, Dortmund und Hamm, 
die nicht berichteten, Ennepe-Ruhr und Iserlohn. 

+ + Dazu gehorte u. a. Altona. 
Quelle: ZStA Merseburg, Rep. 77, Tit. 4043, Nr. 18, Bl. 2ff., 152v., 
223 v., 28 lv. 

Fur Berlin vermerkten Meldungen zwischen dem 3. 
und 31. Marz, wobei nicht nur der erste Tag der Verhaf- 
tungswelle, sondern drei weitere fehlten, 2031 und zwi- 

1 Die Anzahl der allein in Berlin schichte der revolutionaren Ber- 
in der Nacht des 27./28. 2. 1933 liner Arbeiterbewegung 1933 bis 
Verhafteten wurde auf 1500 ge- 1939, Berlin 1978, S. 30) 
schatzt (Margot Pikarski, Ge- 

schen 1. April und 2. Mai mit einem fehlenden Tag 1216 
Verhaftete durch die Politische Polizei. Demnach wur- 
den die Festnahmen durch die Hilfspolizei nicht regi- 
striert.2 

Nach einer undatierten und ungezeichneten Notiz des 
Ministeriums des Innern befanden sich allein in PreuBen 
im Marz standig 15000 Personen in Schutzhaft.3 Der 
Gestapo-Chef Diels schatzte nach dem Krieg die Zahl 
der Freiheitsberaubungen in PreuBen bis April 1933 auf 
rund 30000.4 

In Sachsen und Thiiringen begann gleichfalls un- 
mittelbar nach dem Reichstagsbrand die Jagd auf Kom¬ 
munisten und weitere Antifaschisten. Das Landeskrimi- 
nalamt Dresden meldete 8976 bis 13. April in Schutzhaft 
genommene Personen5, die Weimarer Zeitung »Der 
Nationalsozialist« am 3. Marz, daB 400 KPD-Funk- 
tionare festgenommen waren. Am 11. Marz nannte das 
thiiringische Innenministerium dem Reichsministerium 
des Inneren etwa 600 verhaftete kommunistische Funk- 

tionare.6 
In Bayern befahl der am 9. Marz neueingesetzte 

Innenminister, der Gauleiter Adolf Wagner, samtliche 
kommunistischen Funktionare und sozialdemokrati- 
schen Reichsbannerfiihrer zu ergreifen. Wahrend der 
Ministerratssitzung am 7. April teilte er mit, die Zahl der 
Schutzhaftlinge hatte am 1. April 5000 betragen; sie 
werde demnachst auf 6000 bis 7000 steigen.7 Wie die 
»Miinchener Zeitung« am 19. April meldete, waren 
bis zum 13. des Monats etwa 5400 Personen in Bayern in 

Schutzhaft. 
In Wiirttemberg hatte man zunachst zwischen dem 10. 

und 15. Marz etwa 1700 kommunistische und sozial- 

2 Laurenz Demps, Der Uber- 
gang der Abteilung I (Politische 
Polizei) des Berliner Polizeiprasi- 
diums in das Geheime Staatspoli- 
zeiamt (1933/34), Phil. Diss. B. 
Humboldt-Universitat Berlin, 
1982, S. 157. 
3 ZStA Potsdam, Film 14929. 
4 Diels, S. 346. 
5 StA Dresden, Ministerium fur 
Auswartige Angelegenheiten, 
Nr. 4842, Bl. 3. 
6 Bundesarchiv Koblenz (im fol- 
genden: BA Koblenz), 
R 2/18 804, unfol. - Die Frank¬ 
furter Zeitung v. 23. 3. 1933 
nannte 1000 in Thiiringen ver¬ 
haftete KPD-Funktionare. Aus 

den Verpflegungskosten fur 
Schutzhaftlinge vom 28. 2. bis 
31.3. 1933 in Hohe von 
22246 RM, die das thiiringische 
Wirtschaftsamt der staatlichen 
Polizei berechnete, ergab sich bei 
einem Tagessatz von 1,20 RM 
eine durchschnittliche Gefange- 
nenzahl von 580 im Marz, bei 
•3970 RM fiir April eine Durch- 
schnittszahl von 110 Haftlingen 
(StA Weimar, Thiir. Ministerium 
des Inneren, Nr. P 21, Bl. 11). 
7 Bayerisches Hauptstaats- 
archiv Miinchen (im folgenden: 
Bay HStA), MA 106 299, 
Bl. 451 f. 
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demokratische Funktionare verhaftet.8 Die Zahl er- 
hohte sich, wie der »Bayerische Kurier« am 21. April 
schrieb, auf 3000. Im Stadtstaat Bremen betrug am 
1. Mai die Zahl der eingesperrten Funktionare der KPD 
und SPD iiber 300. In Hamburg waren bis Ende April 
1315 Antifaschisten festgenommen worden.9 

Die vorsichtigen Berechnungen fur PreuBen und die 
genannten Zahlen aus anderen deutschen Landesteilen 
ergaben bis April 1933 zusammen 46500 bis 48500 
verhaftete Antifaschisten. Da jedoch die Lander Anhalt, 
Baden, Braunschweig, Hessen, Lippe-Detmold, Lubeck, 
Mecklenburg-Schwerin und -Strehlitz, Oldenburg und 
Schaumburg-Lippe fehlen, diirfte von der Schatzung des 
Reichsinnenministeriums vom 19. April, es gebe 40000 
bis 50000 politische Haftlinge10, die hohere Zahl wohl 
noch iibertroffen worden sein. 

Auslandische Zeitungen kamen ohne offizielle Quellen 
schon in ihren ersten Berichten iiber die Verhaftungen zu 
recht genauen Zahlen. In der niederlandischen Presse 
rechnete man bis zum 11. Marz mit 11000, »Le Travail«, 
Genf, bis 15. Marz mit 18000 Schutzhaftlingen.11 Das 
Organ der Kommunistischen Internationale, die »Rund- 
schau iiber Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung«, 
nannte Anfang April eine Zahl von liber 30000 politi- 
schen Gefangenen in Deutschland und schatzte sie dann 
Ende April auf 50000.12 Auch die Annahme, »daB 
mindestens 30 Lager bis Anfang April vorhanden wa- 
ren«13, traf die Realitat. Die Zahl der Konzentrations- 
lager, die 1933/34 kurzere oder langere Zeit existierten, 
erhohte sich bald auf mehr als das Doppelte, unberuck- 
sichtigt die sonstigen Folterstatten und Schutzhaftabtei- 
lungen in Polizeigefangnissen und Strafanstalten. 

8 ZPA, St 10/138, Bd. 22a. 
9 Antifaschistischer Wider stand 

1933 — 1945 in Bremen, Bremen 
1974, S. 46; Dokumente zur 

Gleichschaltung des Landes Ham¬ 

burg 1933, hg. von Henning 
Timpke, Frankfurt/M. 1964, 
S. 266, Dok. 61. 
10 Weifibeeker, S. 175. 

11 Rundschau iiber Politik, Wirt¬ 

schaft und Arbeiterbewegung v. 
18. 3. 1933, 25. 3. 1933. 
12 Ebenda, v. 7. 4. 1933, 
2. 6. 1933. 

13 Willi Miinzenberg, 30 bis 35 
Konzentrationslager in Deutsch¬ 
land mit iiber 30000 Gefange¬ 
nen, in: Unsere Zeit, Basel H. 8 
v. 15.4. 1933, S. 58f. 
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Folterstatten 
Marz/April 1933 

Zum Teil noch vor Konzentrationslagern, zum Teil 
gleichzeitig mit ihnen entstanden Folterstatten, in denen 
SA-Leute Funktionare und Mitglieder der Arbeiter- 
bewegung und andere Antifaschisten schrecklich drang- 
salierten. 

Einige der beriichtigsten Berliner Folterhollen be- 
fanden sich in der HedemannstraBe 5, dem Sitz der 
Untergruppe Ost der Berliner SA, und in der Hedemann¬ 
straBe 31 bzw. FriedrichstraBe 234, bis Ende Marz 1933 
Domizil der Fiihrung der SA-Gruppe Berlin-Branden- 
burg. Hierher hatten die braunen Biittel schon vor dem 
30. Januar Opfer verschleppt, beispielsweise in die Hede¬ 
mannstraBe 5 den Sozialdemokraten Erich Bohm aus 
Berlin-Britz. Die SA-Leute schlugen ihre Opfer ins 
Gesicht und zwangen sie, sich iiber Stiihle zu legen, um 
sie zu miBhandeln. Ohne Essen zu erhalten, muBten die 
Gefangenen immer gewartig sein, erneut ins »Verhor- 
zimmer« geholt zu werden. Nach dem Reichstagsbrand 
erhohte sich die Zahl der Haftlinge in dieser Priigelstatte 
ebenso wie die Brutalitat der Schlagertruppe. Die Scher- 
gen feuerten Schiisse auf die Gefangenen ab und qualten 
sie bis aufs Blut, oft bis zur BewuBtlosigkeit. LieBen sie 
ihre Opfer schlieBlich frei, verlangten sie von ihnen die 
schriftliche Bestatigung, daB sie keine gesundheitlichen 
Schaden davongetragen hatten, obwohl die meisten der 
Entlassenen sofort in arztliche Behandlung oder in 
Krankenhauser muBten. 

Nach zeitgenossischen Berichten befanden sich in 
diesen Folterstatten im Marz rund 200 SA-Leute. Sie 
stiirzten sich auf ungefahr 300 Verhaftete, die sie nach 
den MiBhandlungen in den feuchten Keller und in einen 
Pferdestall warfen. Gestapo-Chef Diels schilderte den 
Zustand der Haftlinge in der HedemannstraBe: »Die 
Opfer, die wir vorfanden, waren dem Hungertode nahe. 
Sie waren tagelang stehend in enge Schranke gesperrt 
worden, um ihnen >Gestandnisse< zu erpressen. Die 
>Vernehmungen< hatten mit Priigeln begonnen und 
geendet; dabei hatte ein Dutzend Kerle in Abstanden 
von Stunden mit Eisenstaben, Gummiknuppeln und 
Peitschen auf die Opfer eingedroschen. Eingeschlagene 
Zahne und gebrochene Knochen legten von den Tortu- 
ren Zeugnis ab. Als wir eintraten, lagen diese lebenden 
Skelette reihenweise mit eiternden Wunden auf dem 
faulenden Stroh. Es gab keinen, dessen Korper nicht 
vom Kopf bis zu den FiiBen die blauen, gelben und 
griinen Merkmale der unmenschlichen Priigel an sich 
trug. Bei vielen waren die Augen zugeschwollen, und 
unter den Nasenlochem klebten Krusten geronnenen 

Blutes.« Doch verschwieg Diels den konkreten AnlaB, 
warum er mit Polizisten am 29. Marz in die Folterstatte 
eindrang. Um den 25. Marz hatten SA-Hilfspolizisten 
sogar vor der Berliner Borse Personen verhaftet und in 
die HedemannstraBe verschleppt. Gegen diesen Ein- 
griff in finanzkapitalistische Interessen erfolgte der Ein- 
satz der Polizei. Diese lieB jedoch nur die vor der Borse 
Festgenommenen frei, wahrcnd sie die iibrigen Haftlinge 
in die Marterholle in der FriesenstraBe iiberfiihrte. Nach 
dem Umzug des SA-Gruppenstabes von der Hedemann¬ 
straBe in die VoBstraBe 18 setzten sich dort ab 1. April 
die Schindereien fort.1 

In der Berliner FriedrichstraBe 178 fand ab 22. Fe- 
bruar die sogenannte Hilfspolizei in anfanglicher Starke 
von 200 Mann in einem Lagerhaus Quartier. Nach 
NS-Berichten verschleppte sie an ihrem ersten Einsatz- 
tag, dem 28. Februar, rund 100 politische Haftlinge 
dorthin. Die nunmehr Feldpolizei genannte Truppe 
verlegte man am 5. Marz in ein Mannerheim in der 
Greifswalder StraBe 13, und nach einer Woche in die 
ehemalige Kaserne eines Eisenbahn-Regiments in der 
General-Pape-StraBe. Hier setzte sie ihre bestialischen 
Marterungen fort. Beispielsweise wurden 32 am 29. Marz 
verhaftete Angestellte von zwei Arbeitsamtern in die 
Feldpolizeikaserne geschleppt. Drei erhielten je 60 Peit- 
schenhiebe, die anderen je 20 auf den entkleideten 
Korper, ausgenommen eine Frau. Fast alien, auch dem 
weiblichen Haftling, wurden die Haare abgeschnitten, 
wofiir sie noch je eine Reichsmark zahlen muBten. 
31 Gefangene kamen in der Nacht frei, einer, dem 
die Nase eingeschlagen worden war, blieb weiter in Haft. 

Die Folterknechte verschonten selbst auslandische 
Staatsbiirger nicht. So hieB es in der Intervention der 
polnischen Gesandtschaft vom 5. April iiber die MiB- 
handlung eines Polen: »Man schlug ihn mit den Fausten 
auf den Kopf und mit Gummiknuppeln auf den ganzen 
Korper. Dann legte man ihn mit Gewalt iiber eine Bank, 
wobei ein SA-Mann sich auf den Kopf setzte, und zwei 
SA-Manner sich auf die Beine setzten. Zwei daneben 
stehende SA-Manner... schlugen auf Gefier (den polni¬ 
schen Staatsbiirger — d. Verf.) dann mit Gummi- 
kniippeln ein.« 

1 Welt der Arbeit v. 10. 2. 1983; 
Braunbuch . . ., S. 20If. u. 215; 
Theodor Balk (d. i. Fjodor Dra- 
gutin), Ein Gespenst geht 
um..., Paris 1933, S.6ff.;ZStA 
Potsdam. Reichsministerium des 

Inneren, Nr. 25909/1, Bl. 268; 
ZPA, St 10/138/13; Diels, 
S. 254f.; Demps, Der Uber- 
gang ..., S. 108; Gegen Imperia- 

lismus.. ., S. 68f. (Beitrag von 
Demps). 
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Noch im Herbst 1933 geschahen im Keller und in der 
Turnhalle der Kaserne in der General-Pape-StraBe MiB- 
handlungen, wobei die Opfer analog den Praktiken 
feudaler Armeen auf einen Priigelbock geworfen und die 
Beine mit Lederriemen festgeschnallt wurden. »Die 
Verhorskala ist nach Windstarken eingeteilt«, erinnerte 
sich ein BetrofTener. »Begonnen wird mit Windstarke 
fiinf, von Verhor zu Verhor wird die Windstarke geste- 
igert. Nach Sturm kann sich keiner mehr auf den Beinen 
halten. Er muB in den Bunker geschleift werden. Orkan 
bedeutet das Ende.«2 

In der Kaserne FriesenstraBe unterhielt die Polizeiab- 
teilung z. b. V. des Polizeimajors Walter Wecke eine 
groBere Folterstatte. Dorthin verschleppte sie in den 
ersten Marztagen Dutzende. Mit Ohrfeigen empfangen, 
muBten sie unter Fausthieben, StoBen mit Gewehr- 
kolben und Knuppelschlagen in den 2. Stock hinauf- 
rennen. Dann jagte man sie wieder herunter, wobei auf 
dem Kasernenhof Polizisten und SA-Leute sie weiter 
qualten. Eine Gruppe von 60 Verhafteten wurde schlieB- 
lich in das Polizeiprasidium am Alexanderplatz gebracht 
und von dort zu FuB in die FriedrichstraBe 234 ge- 
trieben, wo sie weiter miBhandelt wurde.3 

In Berlin - in der Mehrzahl in den Arbeiterbezirken 
- existierten mindestens 105 Folterhollen, d. h. in Char- 
lottenburg in der Kant- und in der RosinenstraBe, in 
Friedrichshain die SA-Lokale in der Eldenaer StraBe, 
der MaddeystraBe, der Kleinen AndreasstraBe, der Lich- 
tenberger und der Petersburger StraBe, in Kopenick das 
Sturmlokal in der ElisabethstraBe, in Kreuzberg die 
Folterstatten in der PrinzenstraBe, in Mitte in der 
Dragoner-, der Jiiden- und der ParochialstraBe, der 
Kastanienallee und der NovalisstraBe, in Lichtenberg in 
der PfarrstraBe, in Moabit in der SA-Unterkunft im 
Universum-Landesausstellungspark (Ulap), in Neukolln 
in der Rudower StraBe, in Niederschonhausen in einer 
SA-Kaserne, im Prenzlauer Berg die Priigelstatten in 
der Malmoer, der Wichert- und der WinsstraBe sowie 
im Wasserturm Belforter StraBe unter dem SA-Sturm- 
fuhrer Pfordte, in Spandau in der WilhelmstraBe ab 
3. Marz mit besonderer Brutalitat, im Wedding in der 
Genter, der Liebenwalder StraBe, der Prinzenallee und 
der Utrechter StraBe, in Zehlendorf in der SA-Kaserne 
Unter den Eichen. 

In dem Kopenicker Lokal Demuth (ElisabethstraBe) 
miBhandelten SA-Leute KPD-Funktionare und zer- 
schlugen der SPD-Bezirksverordneten Maria Jankowski 
in der Nacht vom 20. zum 21. Marz mit viermal 20 
Schlagen das GesaB. Ab 21. Juni erlangte diese Priigel- 
statte wie das Jagerheim, das Lokal Seidler, verschiedene 

2 J. K. von Engelbrechten, Eine 
braune Armee entsteht. Die 
Geschichte der Berlin-Branden- 
burger SA. Munchen/Berlin 
1937, S. 267 fT; GStA Berlin, 
Rep. 92, Nr. 65, unfol.; ZStA 
Potsdam. Reichsministerium des 
Inneren, Nr. 25909/1, Bl. 415; 

Willy Sdgebrecht, Nicht Amboss, 
sondern Hammer sein. Erinne- 
rungen, Berlin 1968. S. 209f.; 
Karl Mundstock, Meine tausend 
Jahre Jugend. Halle/Leipzig 
1981, S. 198. 
3 Balk, S. 4f. 

Sportheime und Bootshauser sowie das Amtsgerichtsge- 
baude wahrend der sogenannten Kopenicker Blutwoche 
einen noch viel grausigeren Ruf. SA-Leute verhafteten 
etwa 500 Kommunisten, Sozialdemokraten und partei- 
lose Antifaschisten und schleppten sie dorthin. Wie in 
den ersten Konzentrationslagern teilten sie ihre Opfer in 
drei Gruppen ein und richteten die meisten schrecklich 
zu. Sie ermordeten mindestens 21 von ihnen.4 

Ebenso entstanden in anderen preuBischen Gebieten 
Folterhohlen, so in Bochum in den Stadteilen Gerthe (im 
sogenannten Blutkeller der Hegel-Schule wurden sechs 
Menschen ermordet), Hordel, Langendreer, Linden und 
Riemke. Aus dem fruheren Stahlhelmheim in der Zeche 
»Gibraltar« (Bochum-Striepen) berichtete ein Haftling: 
»Wir waren damals in einem groBen Raum zusammen- 
gepfercht wie Vieh. Die SA folterte uns, einmal lieB ein 
SA-Mann einen Bleistift fallen, und ich sollte ihn auf- 
heben. Als ich den Kopf durch das Schalterfenster neben 
der Tiir steckte, um nachzusehen, wo der Bleistift lag, 
schob er das Fenster herunter, und mein Kopf war 
eingeklemmt. Dann rief er >25<, ich bekam 25 Schlage 
mit einem Stock auf den Riicken und das GesaB.« In 
Dusseldorf befanden sich Marterstatten im Bankhaus 
Trinkhaus in der Konigsallee, wo SS-Leute hausten, und 
in der BismarckstraBe, in Essen in den Stadtteilen 
Altenessen, Borbeck, wo ein Kommunist angeblich 
Selbstmord beging, Kray, Riittenscheid und Se- 
geroth, weiter in der stillgelegten Zeche »Herkules«. In 
diesem Gebaude, das schon Anfang 1933 von dem 
Unternehmen einem SS-Sturm iibergeben worden, 
wurden Haftlinge liber einen Tisch geworfen und mit 
Gummischlauchen und Fahrradketten geschlagen. Die 
Gefolterten lagen danach in Garagen und Keller, wo 
sich standig etwa 40 Gefangene befanden. Deshalb 
bezeichnete man die Zeche als »Mordergrube« oder 
»Teufelsinsel«. Von dort kamen die Haftlinge in 

Gefangnisse wie den Haumannshof in Essen oder in die 
Moorlager.5 

4 Kurt Werner I Karl Heinz Bier- 

nat. Die Kopenicker Blutwoche 
1933, Berlin 1960, S. 12f. u. 
94ff.; Pikarski, S. 45 f.; Laurenz 

Demps, Konzentrationslager in 
Berlin 1933 bis 1945, in: Jahr- 

buch des Mdrkischen Museums, 

Berlin 1977, S. 16f.; Helmut 

Brautigam/Oliver C. Gliech, 

Nationalsozialistische Zwangs- 
lager in Berlin I. Die »wilden« 
Konzentrationslager und Folter- 
keller 1933/34, in: Berlin-For- 

schungen //, hg. von Wolfgang 
Ribbe, Berlin 1987, S. 155fT., mit 
rund 150 Statten; Oliver C. Gliech, 

Die Spandauer SA 1926 bis 1933. 
Eine Studie zur nationalsoziali- 
stischen Gewalt in einem Berliner 
Bezirk. in: Ebenda. III. Berlin 
1988, S. 152fF. — Wie das Land- 
gericht Berlin in seinem Urteil 
vom 19. 7. 1950 in der Strafsache 

gegen Friedrich Plonzke u. a. dar- 
legte, verlangte der SA-Standar- 
tenarzt Erwin Villain von den 
zivilen Arzten, die den Tod der 
Opfer feststellten, falsche Anga- 
ben liber die Todesursache in die 
Totenscheine einzutragen 
(Archiv des Generalstaatsanwal- 
tes der DDR, LG Berlin, 4. Gr. 
Strafkammer. [4] 35 PKLs 32. 50 
[44. 50]). 

5 Die Errichtung der faschisti- 

schen Diktatur in Bochum 1930 

bis 1933, Bochum 1933, S. 43 f. 
u. 47; Die Tat v. 26. 2. 1982; 
Anneli Lessing- Tersteegen/Birgit 

Mar tin I Wolfgang Riedemann. 

Faschismus und Widerstand in 
Dusseldorf, Dusseldorf 1980. 
S. 47; Brief von Willi Rattai an d. 
Verf. v. 4. 5. 1982; Deutsche Frei- 

heit v. 4. 10. 1933; Pariser Tage- 
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In Kassel gab es zwei Marterhohlen: in den 
»Biirgersalen« des Rathauses, wo sich unter anderem 
der Rechtsanwalt Roland Freisler (spater President des 
Volksgerichtshofes) an den Schindereien beteiligte, und 
im Wassersportheim, wo die Gefangenen nach MiB- 
handlungen in die Fulda gestoBen wurden. In Frankfurt 
am Main warfen die Nazis ihre Gefangenen in die 
Besserungsanstalt fur Jugendliche in der Ginsheimer 
LandstraBe, in das SA-Lokal in der Morfelder 
LandstraBe, in die Freimaurerloge am Mozartplatz und 
in die Klingerschule am Hermesweg. Dort muBte u. a. 
der Kommunist Wilhelm Hohn bis zum Bauch im 
Wasser stehen.6 

In Senftenberg verbrachte man Haftlinge in eine 
Schulturnhalle, in Stettin in die Kellerraume der 
SPD-Zeitung »Der Volksbote«.7 

In Sachsen entstanden gleichfalls viele Folterstatten, 
vor allem im erzgebirgischen und vogtlandischen Raum, 
darunter in Annaberg (»Schiitzenhaus«), Aue (Polizei- 
kaserne), Bad Schandau (Rathaus), Ehrenfriedersdorf, 
Gelenau und Groitzsch (jeweils Turnerheime), Hormers- 
dorf (Gemeindeamt), Klingenthal (Keller des Rat¬ 
hauses), Limbach/Sa. (»Hotel Hirsch«), LoBnitz (Poli- 
zeiwache), Planitz (Volkshaus), Pockau (»Zur Turnhal- 
le«), Radeberg (Sportplatz), Rodlitz und Thalheim (je¬ 
weils Rathaus). In Chemnitz befanden sich Schutz- 
haftlinge von Anfang Marz bis zum 18. Juni auf den 
Sportplatzen Yorck- und ZeisigwaldstraBe in der Gewalt 
des SA-Sturms 2/14, auBerdem in der Stabswache der 
SA im Restaurant »Hansa-Haus«. Aus Wittgensdorf 
verschleppte die SA im Marz Arbeiter in einen nahe- 
gelegten Wald und qualte sie dort sadistisch. Das SA- 
Rollkommando Marienberg uberfiel im Marz und April 
unter Leitung der Chemnitzer Polizeibeamten Erich 

blatt V. 6. 8. 1934; Robert Wer¬ 
ner, Der Jungdeutsche Orden im 
Widerstand 1933-1945. Beitra- 
ge zur Geschichte des Jung- 
deutschen Ordens, Bd. 6, Miin- 
chen 1980, S. 235 ff.; Ernst 
Schmidt, Lichter in der Finster- 
nis. Widerstand und Verfolgung 
in Essen 1933—1945, Frank¬ 
furt/M. 1980, S. 378. 
6 Willi Bell, Die Standhaften. 
Uber den Widerstand in Kassel 
1933-1945, Ludwigsburg 1960, 
S. 26 f.; »Nie wieder Krieg und 
Faschismus«. Aus der Geschichte 
lernen. Eine Dokumentation, hg. 
von der IG-Metall-Gewerk- 
schafts-Jugend, Kassel o. J., 
S. 5f.,18f. u. 25; Barbara Maus- 
bach Bromberger, Arbeiterwider- 
stand in Frankfurt am Main. 
Gegen den Faschismus 1933 bis 
1945. Frankfurt/M. 1976, S. 43; 
Heimatgeschichtlicher Weg- 
weiser zu Statten des Wider- 
standes und der Verfolgung 
1933-1945, Band 1: Hessen, hg. 

von dem Studienkreis zur Erfor- 
schung und Vermittlung der Ge¬ 
schichte des Widerstandes 1933 
bis 1945 und dem Presidium der 
Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes — Bund der Anti- 
faschisten, Koln 1984, S. 23. 
7 Antifaschistischer Wider- 
standskampf in der Provinz Bran¬ 
denburg. Ausgewahlte Doku- 
mente und Materialien zum anti- 
faschistischen Widerstands- 
kampf unter Fiihrung der KPD 
in der Provinz Brandenburg 
1933—1939, hg. von der Bezirks- 
leitung Potsdam der SED u. a., 
Potsdam 1978, T. I, S. 182; 
Erich Wiesner, Man nannte mich 
Ernst. Ein Veteran der Arbeiter- 
jugendbewegung erzahlt sein Le- 
ben, Berlin 1958, S. 191 f.; Bruno 
Retzlaff-Kresse, Illegalitat — 
Kerker — Exil. Erinnerungen 
aus dem antifaschistischen 
Kampf, Berlin 1980, S. 51; 
Neuer Vorwarts v. 27. 5. 1934. 

Obst und Hans Sachse politische Gegner in Marienberg, 
Lauta, Lauterbach, Drebach, GroBolbersdorf, GroB- 
riickerswalde, Kiihnhaide und Rittersberg. Der am 
20. April im »Erbgericht« Drebach gefolterte Arbeiter 
Kurt Korbitz erlag sieben Tage spater seinen Verletzun- 
gen. In Lobau miBhandelten braune Biittel Schutz- 
haftlinge (Gesamtzahl im Mai: 176) unter anderem im 
Keller und der Dunkelkammer der »Volkszeitung«. Ein 
Haftling fiel dort am 20. Marz unter den Schiissen der 
SA bei einem Fluchtversuch. In Zittau existierten in den 
Lokalen »Sachsischer Hof« und »Schwarzer Adler« 
SS-Marterhohlen.8 

Im bayerischen Coburg steckte man Schutzhaftlinge 
zunachst in die Landespolizeikaserne, das Landgerichts- 
gefangnis und die Jugendherberge. Als am 20. Marz der 
Erste Biirgermeister die sogenannte Alte Herberge im 
Rathaus zur Verfugung stellte, wurde ein Teil von ihnen 
dorthin gebracht. Unter Polizeiverwaltung stehend, be- 
wachten und miBhandelten SS-Leute sie. Von dort sowie 
der Polizeikaserne und der Jugendherberge verbrachten 
man die politischen Gefangenen aus der Stadt und dem 
Landkreis Coburg sowie aus anderen Landkreisen nach 
Dachau und dem Lager Hassenberg.9 

In Stuttgart wurden die politischen Haftlinge zunachst 
in eine ehemalige Reithalle geworfen, von der man sie 
in das KZ Heuberg verschleppte.10 

In Braunschweig benutzte die Hilfspolizei das am 
9. Marz besetzte Haus der SPD-Zeitung »Volksfreund« 
und das Gebaude der Allgemeinen Ortskrankenkasse 
als Folter-und Schutzhaftstatten. In ihnen spielten sich 
bis Sommer schreckliche Szenen ab, wobei mehrere 
Haftlinge erschlagen oder gezwungen wurden, aus dem 
Fenster zu springen. Kommandant im Krankenkassen- 
Gebaude war der SA-Sturmfuhrer Gattermann. Ab 
19. Juli muBten die Gefangenen der Justiz iibergeben 
werden. Die Ermordung von zehn Arbeitern im be- 
schlagnahmten ADGB-Heim Rieseberg hatte so nach- 
haltige Proteste ausgelost, daB sich die Braunschweiger 

8 Chronik des antifaschistischen 
Widerstandskampfesim Bezirk 
Chemnitz-Erzgebirge — Vogt- 
land 1933—1945, hg. von der 
Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt 
der SED, Karl-Marx-Stadt 1969, 
S. 40 fT.; Institut fur Zeitge 
schichte, Miinchen (im folgen- 
den: IfZ, Miinchen), F 92; Zum 
Hochsten der Menschheit. 
Chronik der Geschichte des anti¬ 
faschistischen Widerstands- 
kampfes im Bezirk Dresden 
1933— 1945, hg. von der Bezirks¬ 
leitung Dresden der SED u. a., 
Dresden 1980, S. 15 u. 18; Karl 
Vachim, Der illegale antifaschi- 
stische Widerstandskampf der 
KPD im Kreis Lobau von 1933 
bis Mai 1945, Ldbau 1979, 

S. Ilf., 15, 30, 37, 39 u. 42; Willi 
Nitzsche, KZ Hainewalde, Zittau 
1983, S. 3f.; Archiv des General- 
staatsanwaltes der DDR, 
243- 20- 175. 
9 Aktenauskunft des IfZ, Mun- 
chen, v. 4. 12. 1981; Anton Grofi- 
mann, Milieubedingungen von 
Verfolgung und Widerstand am 
Beispiel ausgewahlter Ortsver- 
eine der SPD, in: Bayern in der 
NS-Zeit, Bd. V, hg. von Martin 
Broszat u. Hartmut Mehringer. 
Munchen/Wien 1983, S. 469. 
10 Julius Schdtzle, Stationen zur 
Holle. Konzentrationslager in 
Baden und Wurttemberg 
1933-1945, Frankfurt/M. 1980, 
S. 16. 
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Machthaber gezwungen sahen, ihre Marterstatten zu 
schlieBen.11 

In Anhalt gab es im Dornburger SchloB eine Folter- 
hohle. In dessen Keller wurden Haftlinge aus den 
Kreisen Burg, Magdeburg, Schonebeck, StaBfurt und 
Zerbst von Angehorigen des SA-Sturmes 99 aus Dessau 
und SS-Leuten miBhandelt.12 

Rund 60 solcher Marterstatten ragten als besonders 
beruchtigt aus der Unzahl jener heraus, die in fast alien 
groBen Stadten, Industriegebieten und Konzentrations- 
punkten der Arbeiterbewegung im Friihjahr 1933 ent- 
standen. Bis Sommer 1933 wurden fast alle Prugelhollen 
aufgeldst. 

Die Folterknechte erhielten - immer noch im Hilfs- 
polizistenstatus —, nach entsprechender Anregung 
sevens des Hoheren Polizeifiihrers Ost vom 29. April bei 
Goring, spatestens am 29. Mai eine zusatzliche staatliche 
Aufwertung. Der Staatssekretar im preuBischen Innen- 
ministerium, Grauert, ordnete an, »in geeigneten Fallen 
in polizeilichem Gewahrsam befindliche Haftlinge aus 
eigener Entscheidung oder auf Anforderung zu diesem 

Zweck (»Vernehmungen« - d. Verf.) den von den 
nationalen Verbanden zu benennenden, mit Hilfspolizei- 
beamten zu besetzenden Dienststellen zur verantwort- 
lichen Vernehmung oder auch unter Gegenuberstellung 
mit anderen Beschuldigten oder Zeugen diesen kurz- 
fristig zu belassen oder zu uberstellen«. Trotz der 
preuBischen Kanzleisprache trat der Zweck deutlich 
hervor: »verscharfte Vernehmung« durch riicksichtslose 
Schlager, die der regularen Polizei Zutreiberdienste 
leisteten. Grauerts Weisung wirkte iiber PreuBen hinaus. 
Jedenfalls lieB der Bremer Polizeiprasident Theodor 
Laue am 28. Juni in den »Bremer Nachrichten« 
seine »Anordnung beziiglich Vernehmung marxistischer 
Hetzer« veroffentlichen, wonach der »Nationale Ver- 
band«, urn die Politische Polizei zu unterstutzen, »die 
Festgenommenen eingehend iiber ihre Straftat vorberei- 
tend zu vernehmen« hatte.13 

An Grauert trugen ubrigens namhafte Industrielle 
vertrauensvoll ihre Forderungen heran. Doch ein 
Verlangen, den Blut- und Mordterror einzustellen, 
befand sich nicht darunter.14 

11 Peter Aumeier, Klagges. Ver- 
brecher im Hintergrund. Ein 
ProzeBbericht, o. O., o. J. (1950), 
S. 5ff. u. 17f.; Albrecht Lein, 
Braunschweiger Justiz im Natio- 
nalsozialismus: Zwischen An- 
passung und »innerer Emigra- 
tion«, in: Braunschweig unterm 

Hakenkreuz. Biirgertum, Justiz 
und Kirche — eine Vortragsreihe 

und ihr Echo, hg. von Helmut 
Kramer, Braunschweig 1981, 
S. 73. 

12 Kurt MeifinerlHans Bursian/ 
Franz Kahmann,. .. damit die 
Freiheit lebt! Zur Geschichte der 
KPD im Bezirk Magdeburg-An- 
halt 1933 bis 1945, Magdeburg 
1966, S. 19. 

13 ZStA Merseburg, Rep. 77, 
Tit. 4043, Nr. 123, Bl. 264ff.; SS 
im Einsatz. Eine Dokumentation 
iiber die Verbrechen der SS, hg. 
vom Komitee der Antifaschisti- 
schen Widerstandskampfer in 
der DDR, Berlin 1964, S. 72; 
Jorg Wollenberg, Vom Auswan- 
dererlager zum KZ. Zur Ge¬ 

schichte des Bremer Konzentra- 
tionslagers MiBler, in: Arbeit, 

T. 1: Zwangsarbeit, Rustung, 
Widerstand 1931-1945. Beitra- 
ge zur Sozialgeschichte Bremens, 
H. 5, Bremen 1982, S. 118. 
14 Demps, Der Ubergang 
S. 135f. 
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Schutzhaft 
in Polizei- 
und Justizgefangnissen 

Einen ahnlichen Platz wie die Marterstatten der SA im 
Frfihjahr und Sommer 1933 nahmen die sogenannten 
Schutzhaftabteilungen in Polizeigefangnissen und Justiz- 
strafvollzugsanstalten ein. In ihnen blieben die politi- 
schen Haftlinge langere Zeit als in den Priigelhohlen 
eingesperrt. 

In Berlin warfen die Faschisten die Schutzhaftlinge vor 
allem in das Polizeigefangnis am Alexanderplatz, aber 
auch in das Untersuchungsgefangnis Alt-Moabit, die 
Strafanstalt Plotzensee und das Polizeigefangnis Span- 
dau. Egon Erwin Kisch sah am Alexanderplatz unter 

anderem Hermann Duncker, Ottomar Geschke, Felix 
Halle, Max Hodann, Otto Lehmann-RuBbfildt, Carl von 
Ossietzky, Ludwig Renn und Richard Schmincke. Kisch 
erlebte, wie der Berliner Polizeiprasident, der Kon- 
teradmiral a. D. Magnus von Levetzow, die Hilfspoli- 
zisten und ihre Gefangenen inspizierte. »>Wo bis du 
verhaftet worden?< fragt er Hermann Duncker. Bevor 
der alte Gelehrte noch antworten kann: >Wirst du wohl 
die Hacken zusammenreiBen, wenn ich mit dir spreche, 
du Saubengel!< Und schon hat er einen anderen erspaht, 
der ihm nicht stramm genug zu stehen scheint: >Fiihren 
Sie den Liimmel sofort in Dunkelarrest und legen Sie 
ihm Eisen an, daB ihm die Schwarten krachen.< Dienst- 
eifrig stiirzen sich zwei Biittel auf Otto Lehmann- 
RuBbiildt, den alten Fiihrer der Liga fur Menschen- 
rechte, und fiihren ihn ab.« In Spandau vernahm Kisch 
seit 2. Marz noch Schrecklicheres: »Die Luken der 
unterirdischen Dunkelarreste fiihren in den Hof hinaus. 
Wir horen Schreie: >Hilfe! Hilfe! Hier werden Menschen 
blutig gepriigelt.< Es geht durch Mark und Bein, aber 
wir haben keine Nerven, uns diesem Aufschrei aus 
dem Unbekannten hinzugeben, wir horen zuviel liber das 
Schicksal unserer Genossen, die von Hilfspolizei und SA 
verhaftet und bestialisch miBhandelt worden.« In Span¬ 
dau lagen nach Feststellung des evangelischen Gefang- 
nisseelsorgers im Marz 1933 rund 300 Schutzhaftlinge.1 

Ab der zweiten Marzhalfte wurden im damals preuBi- 
schen Erfurt politische Gefangene in das Polizeigefang- 

1 Ernst Thdlmann. Eine Biogra¬ 
phic, Berlin 1980, S. 662 u. 671; 
Kreszentia Miihsam, Der 
Leidensweg Erich Miihsams, 
Zurich/Paris 1935, S. 14; Die 
Holle von Sonnenburg, in : Ar- 
beiter-llluslrierle-Zeilung v. 
2. 11. 1933; Egon Erwin Kisch, In 

den Kasematten von Spandau, 
in: Ebenda, v. 25. 3. — 15. 4. 
1933; Evangelisches Zentral- 
archiv (im folgenden:EZA) in 
Berlin, Evangelischer Oberkir- 
chenrat (im folgenden EOK), 
Generalia, V 72, Bd. XIII, unfol. 

nis auf dem Petersberg geworfen und danach meist in 
Konzentrationslager gesteckt.2 

Tabelle 2 

Zahl der Schutzhaftlinge im Polizeigefangnis Erfurt, 
Juni bis November 1933 

Zeitpunkt Anzahl der 
Schutzhaftlinge 

davon in Konzentrations¬ 
lager iiberfuhrt 

Juni 182 38 
August 198 137 
November 257 203 

Quelle: StA Weimar, Regierung Erfurt, Nr. 10020, Bl. 117, 157 und 
475. 

In den westlichen preuBischen Regierungsbezirken be- 
fanden sich seit Marz im Diisseldorfer Gerichtsgefangnis 
in der UlmenstraBe (»Ulmer Hoh«) fiber 200 Schutz¬ 
haftlinge, bewacht von Polizeibeamten, Angehorigen der 
SA, der SS und des Stahlhelms. Etwa Mitte Marz raumte 
die Verwaltung des Zuchthauses Remscheid-Lfittring- 
hausen einen Zellenfliigel. Dorthin brachte die Polizei 
aus ihren, keinen Platz mehr bietenden Kerkern mehrere 
hundert politische Gefangene. In der Kolner Justizhaft- 
anstalt Klingelpiitz saBen am 1. April 332 mannliche 
und 18 weibliche Schutzhaftlinge, weitere in den Strafan- 
stalten Anrath bei Krefeld, einem zum Abbruch be- 
stimmten Gefangnis, in das 700 bis lOOOPersonen 
geworfen wurden, in Kleve und Werden.3 

Wegen Uberfiillung des Polizeigewahrsams in Stettin 
regte der dortige Polizeiprasident am 3. April an, in die 
als Haftanstalt benutzte Festung Gollnow Schutzhaft¬ 
linge einzuweisen. Daraufhin wurden dort 100 Zellen 
freigemacht und am 11. April die ersten 40 Gefangenen 
eingeliefert, worfiber die »Pommersche Zeitung« am 

2 StA Weimar, Regierung 
Erfurt, Nr. 10020, Bl. 117fT.; 
ZPA, V 241/7/58. 
3 Wolfgang Langhoff Die 
Moorsoldaten, Berlin/Weimar 
1975, S. 19fF.; Albert Mainz, 
Esterwegen. KZ-Lager III 1933 
(MS), S. 408fT. u. 415; In der 
Zelle .. ., S. 28; Jahre in Liit- 
tringhausen. Endstation Wen- 
zelnberg. Berichte von anti- 
faschistischen Widerstands- 

kampfern, hg. von der VVN- 
Bund der Antifaschisten, Lan- 
desvorstand NordrheinWest- 
falen, Diisseldorf 1983, unpag.; 
Wilfried Viebahn/ Walter Kuchta, 
Widerstand gegen die Nazidikta- 
tur in Koln, in: Das andere Koln. 
Demokratische Traditionen seit 
der Franzosischen Revolution, 
hg. von Reinhold Billstein, Koln 
1979, S. 290. 
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iibernachsten Tag berichtete. Am 30. Mai befahl der 
preuBische Gestapo-Chef, die Haftlinge aus Gollnow in 
das KZ Sonnenburg zu iiberfuhren, was am 10. Juni 

geschah.4 
In Sachsen brachte man politische Haftlinge unter 

anderem in die Amtsgerichtsgefangnisse in Altenberg, Bi- 
schofswerda, Eibenstock, Falkenstein, Johanngeorgen- 
stadt, Schneeberg und Schwarzenberg sowie in das 
Polizei- und Untersuchungsgefangnis Chemnitz. Dessen 
Verzeichnis enthielt vom 2. Mai bis 4. Juli 1932 Namen. 
Im Zuchthaus Waldheim waren ab 18. Marz Schutz¬ 
haftlinge eingekerkert. Sie stammten aus Chemnitz und 
lagen im alten Zellengebaude. Am 23. Marz fragte 
der Kommissar z. b. V. bei der Kreishauptmannschaft 
Chemnitz in Waldheim an, ob weitere 200 bis 
300 Verhaftete dort so lange verwahrt werden konnten, 
»bis die Frage eins Sammellagers geklart« sei. Ihre 
Bewachung bestiinde dann aus Hilfspolizisten oder SA- 
Leuten. Die Zuchthausverwaltung antwortete: Ihr altes 
Zellenhaus ware schon voll belegt. Am 29. Marz meldete 
sie nach Dresden, sie habe 48 Schutzhaftinsassen. Diese 
kamen dann nach und nach in die KZ Hainichen und 
Colditz, die letzten am 12. Mai. Doch einen Monat 
spater erkundigte sich das sachsische Landeskriminal- 
amt, ob zirka 20 weibliche Schutzhaftlinge in Waldheim 
aufgenommen werden konnten. Der Zuchthausdirektor 
bat jedoch, davon abzusehen.5 

In Bayern sperrten die Nationalsozialisten ihre politi- 
schen Gefangenen zunachst fast ausschlieBlich in Haft- 
anstalten. In Miinchen gehorte dazu das Polizeigefang- 
nis in der EttstraBe mit ungefahr 120 Schutzhaftlingen 
Anfang April, spater etwa 150, Anfang Juni 63, unter 
ihnen auch Mitarbeiter der biirgerlichen Presse, Adlige, 
Geistliche, Funktionare der Bayerischen Volkspartei 
nach deren Selbstauflosung und etliche Frauen. Die 
Bewachung unter dem Direktor Frank und dem Ver- 
treter der Bayerischen Politischen Polizei Josef Mei- 
singer stellte neben Polizeibeamten die SA. Ebenso 
herrschten in dem Miinchner Zuchthaus Stadelheim zu- 
sammen mit Justizbediensteten SA-Leute fiber die etwa 
100 Schutzhaftlinge. Unter ihnen befanden sich auch 
Frauen wie Centa Beimler und ihre Schwagerin Maxi 
Beimler vom Marz bzw. September 1933 bis Januar 
1936. Weitere politische Gefangene saBen in anderen 
bayerischen Strafanstalten, am 13. Marz insgesamt 2784, 
rund ein Fiinftel der Kapazitat von 14000. Am 21. Marz 
umfaBte das Bayreuther Arbeitshaus St. Georgen 160 
durch SA-Leute bewachte Schutzhaftlinge. In Anbe- 
tracht der Uberbelegung muBte das gleichnamige Zucht¬ 
haus 60 Zellen fur sie freimachen. Zwei Tage darauf 
betrug ihre Zahl 240; fur den nachsten Tag wurden 

4 WAP w Szczecinie, Rejencja 
Szczecinska, Wydzial Prezydial- 
ny. Nr. 12 045, k. 429,371 u. 760; 
ZPA, PSt 3/518 u. I. 2/3/45. 
5 83 Tage KZ Zschorlau 1933, 

hg. vom Komitee der Anti- 
faschistischen Widerstands- 

kampfer der Kreise Stollberg- 
Aue-Schwarzenberg, Aue 1978, 
S. 8; StA Dresden, Untersu¬ 
chungsgefangnis Chemnitz, 
Nr. 8, passim, Zuchthaus Wald¬ 
heim, Nr. 570, Bl. 4, 12, 28, 44, 
59ff. u. lllf. 

weitere 85 erwartet. Zur gleichen Zeit pferchte man im 
Landgerichtsgefangnis Hof, das fiber 106 Platze ver- 
fiigte, 200 Haftlinge zusammen, im Zuchthaus Straubing 
ebenfalls 200, davon allein 50 im Turnsaal. 

Am 3. April betrug die Zahl der Schutzhaftlinge in den 
Strafanstalten Bayerns 4533, davon im Bezirk des Gene- 
ralstaatsanwalts in Miinchen 1834, in dem von Niirnberg 
978, von Bamberg 1181. Wegen Uberfiillung, aber auch 
wegen des Widerstandes politischer Haftlinge verlangten 
hohe Justizbeamte mehrfach, solche Gefangenen nach 
Dachau zu bringen. Das geschah im groBeren MaBe ab 
Mitte April. Dennoch belief sich die Zahl der Schutz- 
haftgefangenen in bayerischen Justizanstalten im Mai 
noch auf 2124. Sie stieg im Juni auf 2798. Aus der 
bayerischen Rheinpfalz berichtete der Generalstaats- 
anwalts in Zweibriicken am 27. Juni iiber die Anzahl 
der Schutzhaftlinge: im April 431, Ende Mai 91, dann 
Anwachsen auf 140 am 19. Juni und Ende des Monats 
auf das Doppelte. Im September gab es in Bayern 1623, 
im Dezember 1530, im Marz 1934 noch 798 Schutz¬ 
haftlinge auBerhalb des KZ Dachau. Ende Juni bezifferte 
sich ihre Gesamtzahl auf 2204, davon 587 in Strafan¬ 

stalten.6 
Weibliche Schutzhaftlinge kamen im wfirttembergi- 

schen Stuttgart in das Frauengefangnis. Gefangene in 
Baden wurden bis Ende Mai in Justizanstalten einge- 

sperrt.7 
In Oldenburg steckte man ab Marz Schutzhaftlinge 

aus dem ganzen Gebiet in das Gefangnis in der Landes- 
hauptstadt. Dort muBten sie unter SA-Bewachung in 
aller Regel jeweils vier Wochen zubringen. Meist wurden 
sie anschlieBend in das Frauengefangnis in Vechta 
transportiert, wo manche monatelang, zum Teil iiber ein 
Jahr eingesperrt blieben. Im August befanden sich dort 

60 Haftlinge.8 
In Hamburg miBhandelte ein aus Polizisten, SA- und 

SS-Leuten unter dem Kriminalinspektor Peter Kraus 
und dem Polizeioberleutnant Franz Kosa stehendes 
Kommando z. b. V. ab 5. Marz politische Gefangene 
zuerst im Stadthaus, wo sich Polizeibehorden befanden. 
Sodann warfen sie Schutzhaftlinge auf den bald iiber- 
fullten Dachboden des Untersuchungsgefangnisses. Des- 
halb wies ihnen das Strafvollzugsamt Ende Marz einen 
leerstehenden Komplex der Strafanstalten in Hamburg- 
Fuhlsbiittel zu, der weiterhin unter Aufsicht von Justiz- 

behorden blieb. 

6 Stefan Lorant, Ich war Hitlers 
Gefangener. Ein Tagebuch 1933, 
Miinchen 1985, S. 29, 53, 101, 
137, 151, 186 u. 189; Barbara 

Distel, Im Schatten der Helden. 
Kampf und Uberleben von Senta 
Beimler-Herker und Lina Haag, 
in: Dachauer Hefte, 1987, H. 3, 
S. 28 u. 30; Dok.-Zentrum, KZ 
und Haftanstalten, Versch., 
Nr. 8, unfol.; Bay HStA, MA 
106299. unfol. 

7 Schatzle, S. 15 f. 
8 Onno Poppinga/Hans Martin 

Barth!Hiltraut Roth, Ostfries- 
land. Biographien aus dem 
Widerstand, Frankfurt/M. 1977, 
S. 92; Oldenburg 1933-1945. 

Statten der Verfolgung, Statten 
des antifaschistischen Kampfes, 
Statten der Opfer, hg. von der 
VVNBund der Antifaschisten 
Oldenburg, Oldenburg 1981, 
unpag. 
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Tabelle 3 

Schutzhaftlinge in Hamburg-Fuhlsbuttel, Marz bis August 1933 

Monat Anzahl Monat Anzahl 

Marz 48 Juni 623 
Mai 571 August 414 

Quelle: Henning Timpke, Das KL Fuhlsbuttel, in: Studien zur Ge- 

schichte der Konzentrationslager, hg. von Martin Broszat, Stuttgart 
1970, S. 25. 

In den Gebaudekomplex riickte nach Verhandlungen 
zwischen Polizei- und Justizverwaltung am Morgen des 
28. August eine von der 28. SS-Standarte gestellte Wach- 
mannschaft unter dem SS-Sturmfuhrer Willi Dusen- 
schon ein. Sie iibernahm das abbruchreife Frauen- 
gefangnis mit 209 Zellen und 19 Salen, in das alsbald 
die Schutzhaftlinge verlegt wurden. Damit begann unter 
dem Kommandanten SA-Brigadefiihrer Paul Ellerhusen 
der Ubergang zu einem Konzentrationslager, obwohl 
die Verwaltung nach wie vor beim Hamburger Strafvoll- 
zugsamt blieb. Dessen President, Max Lahts, drohte 
schon am 4. September den inzwischen iibergefuhrten 
Haftlingen, das Strafvollzugsamt werde ihnen »als be- 
wuBten Feinden des nationalsozialistischen Staates ziel- 
bewuBt, unerbittlich und hart unter Einsatz aller Mittel 
beweisen, daB niemand den Staat Adolf Hitlers in seiner 
Aufbauarbeit storen darf«. Entsprechend wurden sie 
nach einer neuen Schutzhaftordnung behandelt, die drei 
Gruppen vorsah: eine mit gewissen Vergiinstigungen, 
die andere wegen der Schutzhaftgriinde und wegen 
Nichteinfiigens in die Anstaltordnung ohne Vergiinstun- 
gen, die dritte kame wegen besonders feindlicher Ein- 
stellung und wegen Aufsassigkeit in Einzelhaft, auf- 
ruhrerische Haftlinge erhielten Dunkelarrest. 

Aufgrund von Verhandlungen am 10. November wur- 
de ab 1. Dezember die Wachmannschaft der Polizei- 
behorde unterstellt und durch diese besoldet, wahrend 
die Wirtschaftsverwaltung weiterhin bei der Landes- 
justizbehorde verblieb. Doch funf Tage spater verlangte 
Himmler die vollige Losung der Schutzhaftstatte von 
dem Strafvollzug. Lahts, zur Besichtigung von Dachau 
eingeladen, kam dem urn die Jahreswende 1933/34 wohl 
nach. Angesichts der raumlichen Situation lieB sich 
allerdings eine vollige Trennung nicht ermoglichen, so 
daB sich die Verwaltung von Fuhlsbuttel von der anderer 
Konzentrationslager unterschied.9 

Tabelle 4 

Haftlinge im KZ Hamburg-Fuhlsbuttel, Oktober 1933 bis Juli 1934 

Monat Anzahl Monat Anzahl 

Oktober 1933 732 April 1934 72 
Januar 1934 608 Juli 1934 279 

Quelle: Timpke, S. 25. 

9 Ludwig Eiber, Aspekte des 
Verfolgungsapparates in Ham¬ 
burg 1933/34, in: Verfolgung- 

Ausbeutung-Vernichtung. Die 
Lebens- und Arbeitsbedingun- 
gen in deutschen Konzentra- 
tionslagern 1933-1945, hg. von 
Ludwig Eiber, Hannover 1985, 
S. 113fT.; ders., »Kola-Fu«. Kon¬ 
zentrationslager und Gestapoge- 
fangnis in Hamburg-Fuhlsbuttel 
1933— 1945, Hamburg o. J., 
unpag.; Henning Timpke, Das 
KL Fuhlsbuttel, in: Studien zur 

Geschichte der Konzentrations¬ 

lager, hg. von Martin Broszat, 
Stuttgart 1970, S. llff.; Gertrud 

Meyer, Nacht iiber Hamburg. 
Berichte und Dokumente 
1933- 1945, Frankfurt/M. 1971, 
S. 15IT.; Gestapo-Gefangnis 

Fuhlsbuttel. Erinnerungen, 
Dokumente, Totenliste. Initia¬ 
tive fiir eine Gedenkstatte, zus. 
gest. von Ursel Hochmuth u. 
Erna Meyer, Hamburg 1983; 
IfZ, Miinchen, ED 106/69. 
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Konzentrationslager 
Marz/April 1933 

Sachsen 

Unmittelbar nach dem — eingangs erwahnten — ersten 
Konzentrationslager im thiiringischen Nohra gab es in 
Sachsen die nachsten Lager: ab 8. Marz in der Turnhalle 
in Plaue bei Floha und spatestens ab 10. Marz im SchloB 
Osterstein in Zwickau, einer friiheren Strafanstalt. Die 
dortige Bewachung bestand zunachst aus SS-Leuten, 
die noch Mitte Marz durch Polizisten, diese wiederum 
Anfang April von SA-Mitgliedern abgelost wurden, an 
deren Stelle Mitte des Monats erneut SS-Angehorige 
traten. Sie wiiteten besonders furchtbar auf dem Dach- 
boden und in den Zellen im Keller, wo mindestens zwei 
Gefangene den Tod fanden und viele lebenslange 
Schaden davontrugen. Am 12. April waren in Plaue 174, 
in Zwickau 108, im letzteren Lager Anfang August zirka 
275 Haftlinge. Insgesamt muBten rund 750 Menschen 
das KZ Zwickau-Osterstein durchleiden.1 

Desweiteren bezeichnete die sachsische Verwaltung 
die Gerichtsgefangnisse Altenberg und die Gefan- 
genenanstalten Dresden und Leipzig als Konzentra¬ 
tionslager. Das Polizeiprasidium Leipzig informierte am 
10. Marz, daB Schutzhaftlinge in der Gefangenenanstalt 
BeethovenstraBe untergebracht wurden. Am 12. April 
befanden sich dort 191 Personen. Andere waren im 
Hintergebaude des Polizeiprasidiums in der Wachter- 
straBe eingekerkert. Die Gefangenen muBten tagsiiber 
auf durch SA und SS besetzten Arbeitersportplatzen 
SchieBstande errichten. Ab Ende April wurden sie nach 
und nach in die KZ Colditz, Hainichen und 
Sachsenburg iibergefiihrt. Doch blieben nachweislich 
noch bis Ende September Schutzhaftlinge im Polizei¬ 
prasidium.2 In Altenberg waren Mitte April 106, in 
Dresden, Mathildenstr. 59, unter dem Kommandanten 
Polizeioberstleutnant Matthes 349, Anfang August 
ungefahr 450 Menschen inhaftiert.3 

1 Chronik des antifaschistischen 
Widerstandskampfes . . ., S. 44; 
Felix Burger (d. i. Kurt R. Gross- 
mann), Juden in brauner Holle, 
Prag 1933, S. 22ff.; Franz Thies, 
Der Prozefi SchloB Osterstein, 
Zwickau 1948, S. 7fT.; StA Dres¬ 
den, Ministerium fur Auswartige 
Angelegenheiten, Nr. 4842, Bl. 3, 
Nr. 8186, Bl. 300. 
2 StA Leipzig, Amtshaupt- 
mannschaft (im folgenden: AH) 
Leipzig, Nr. 1752, Bl. 21; StA 
Dresden, Ministerium fur Aus¬ 

wartige Angelegenheiten, 
Nr. 4842, Bl. 3; Aktenauskunft 
des IfZ, Munchen, v. 4. 12. 1981; 
Georg Sengkuhl, hg. von der 
Kreisleitung Borna der SED, 
Borna 1975, S. 26; StA Leipzig, 
AH Leipzig, Nr. 1752, Bl. 173, 
Nr. 1753, Bl. 146, Nr. 1752, 
Bl. 167. 
3 StA Dresden, Ministerium fur 
Auswartige Angelegenheiten, 
Nr. 4842, Bl. 3, Nr. 8186, 
Bl. 300. 

Mitte Marz trafen auf der auf einem Felsen 
gelegenen Jugendburg Hohnstein, die am 8. dieses 
Monats SA-Leute des SA-Sturmes 5/100 besetzt und als 
Konzentrationslager hergerichtet hatte, die ersten 
Haftlinge ein. Am 29. Marz waren es 430 Insassen und 
90 SA-Bewacher; am 12. April belief sich die Ge- 
fangenenzahl auf 439, Anfang August auf ungefahr 600. 
Insgesamt wurden bis November rund 2500 Haftlinge, 
bis August 1934 zirka 5600, darunter ungefahr 85 
Prozent Arbeiter, nach Hohnstein verschleppt. Dazu 
zahlten bis Juli 1933 etwa 40, insgesamt bis Mitte des 
folgenden Jahres 109 Frauen und schatzungsweise 400 
Jugendliche. Angehorige des Pirnaer SA-Sturmes 177, 
verstarkt aus der Dresdner SA-Standarte 100 unter dem 
Lagerkommandanten SA-Sturmbannfiihrer Rudolf Jiih- 
nichen und dessen Stellvertreter SA-Sturmbannfiihrer 
Friedrich stellten die Bewachung. Die SA miBhandelte 
die Gefangenen, darunter auch die Frauen grausam, so 
daB die Burg Hohnstein mit ihren Verliesen als eines 
der schlimmsten fruhen Konzentrationslager gait.4 

Im benachbarten Konigstein-Halbestadt verwandelte 
man Mitte Marz das Naturfreundeheim in ein 
Konzentrationslager. Am 12. April umfaBte es 215 
Gefangene. Die Bewachung bestand aus Polizisten und 
SA-Leuten. Lagerleiter war der SA-Sturmfiihrer Erich 
Rossig, Kommandeur der Wachmannschaft der SA- 
Sturmfiihrer Johannes Delin.5 

Wie in Bayreuth und im preuBischen Moringen, 
danach in Benninghausen, Brauweiler, Breitenau und 
Gliickstadt sowie im badischen Kislau benutzten die 
Nationalsozialisten im sachsischen Colditz ein Arbeits- 
haus, urn Haftlinge einzusperren. Auf diese Weise sollten 
die politischen Gefangenen herabgesetzt und als 
arbeitsscheu und asozial hingestellt werden. Das 

4 Ebenda; Dok.-Zentrum, KZ 
und Haftanstalten, Hohnstein, 
Nr. 1/1, Bl. 245ff.; Nr. 1/6, 
Bl. 8; Otto Urban, Burg Hohn¬ 
stein, in: Konzentrationslager. 
Ein Appell an das Gewissen der 
Welt. Ein Buch der Greuel. Die 
Opfer klagen an, Karlsbad 1934, 
S. 217 ff.; Diethmar Mohler, Die 
Rolle des Konzentrationslagers 
Hohnstein im Rahmen des Ter- 
rorfeldzuges des faschistischen 
Staates gegen die antifaschisti¬ 
schen Krafte Ostsachsens von 
1933 — 1934, Examensarbeit, 

Padagogisches Institut Dresden, 
Dresden 1958 (MS), S. 8 u. 14ff.; 
Hohnstein. Jugendburg »Erast 
Thalmann«, hg. von der Bezirks- 
leitung Dresden der SED u. a., 
o. O., 1974, S. 28 ff. 
5 Dok.-Zentrum, KZ und Haft¬ 
anstalten, Hohnstein, Nr. 1/2, 
Bl. 180; StA Dresden, Ministe¬ 
rium fiir Auswartige Angelegen¬ 
heiten, Nr. 4842, Bl. 3, AH 
Floha, Nr. 2400, Bl. 18; Max 
Tabaschnik, Konigstein, in: 
Konzentrationslager, S. 94 ff. 
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L&ndeskriminal amt 
-Schutzhaf t central e= 

l.K.A. S. 3/33. 

Dresden, am 19* April 1933« 

Im AnechluB an die vom Landeskriminalamt unterm 28.3*1933 

herauegegehenen Rlchtlinien Uber die DurchftLhrung der Schutz- 

haft und die Behandlung der S chut zh&ft lings werden folgende 

"Yorlfcufige Bestimmungen tiber die Errichtung und Verwaltung 

von Konzent rational age m und Arbeitsdienstlagern" erlassen® 

I* 

1. ) Zurzeit bestehen folgende Lager: 

A. Konzentrationslagsr. 

Gefangenenanstalt II, Dresden, 

" I, Zwickau, 

" t Leipzig, 

Gerichtsgefangnis, Altenberg, * w 

Landesanstalt Colditz. 

B. Arbeitsdienetlager. 

Burg Hohnstein -in erster Linie fiir Jugendliohe in 

Aussioht genommen-, 

Kbnigstein - Halbe Stadt, 

SohloB Hainewalde b./Zittau, 

Heim Stenz b./KdnigsbrUok, 

Plaue-Bemsdorf b./P18ha, 

Hainiohen (Amtsh. Dbbeln), 

Saohsenburg (Amtsh. Flbha). 

2. ) Die Konzentrationslager und die Arbeitsdienotlager werden 

vorlttufig der Oberaufsicht dee Landeskriminalamts unter- 

stellt. 

Wird die Einrichtung weiterer Lager erforderlioh, so 

ist dem Lande8kriminalamt mit entsprechenden Vorschlfigen 

su berichten, das sioh in jedem Palls EntschlieSung vor- 

behfilt. Mit RUcksicht auf die Kosten ist die Errichtung 

mdglichst groBer Lager anzustreben* 

3*) Das Lande8kriminalamt bestimmt die Lagerleiter, soweit sol- 

che noch nicht ernannt sind. Hierzu tritt es naoh Erfordem 
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driickte sich sowohl in der oft fur Konzentrationslager 
verwandten Bezeichnung Arbeitslager als auch in 
Presseartikeln aus. 

In dem ehemaligen Arbeitshaus Colditz verzeichnete 
das sogenannte Hauptbuch am 21. Marz die ersten Haft- 
linge, Mitte April 305, Anfang August zirka 700. 
Insgesamt wies das Hauptbuch 2311 Eintragungen auf. 
Das Arbeitshaus umfaBte zwei vierstockige Gebaude 
und die Kirche, von hohen Mauern und einem 
Wallgraben mit Tor und Briicken umgeben. Uber die 
Haftlinge herrschten Polizeioberleutnant Joseph Knop- 
ke, der auch sogenannte Vernehmungen leitete, als 
Verwalter Polizeikommissar Wagner, zwei Wacht- 
meister und 100 SA-Leute aus der SA-Standarte 139, zu 
denen sich einige beriichtigte SS-Schlager gesellten.6 

Seit dem 22. Marz saBen im Heim Stenz bei 
Konigsbriick nahe Dresden politische Gefangene. Am 
12. April 71, betrug ihre hochste Zahl, zusammen mit 
den Wachen, ungefahr 160.7 

Am 26. Marz besetzte eine Abteilung des Zittauer SA- 
Sturmbannes 102 das SchloB in Hainewalde und lieB 
Strohsacke, Decken, Waschschiisseln, Eimer sowie 35 
Gummiknuppel anliefern. Zwei Tage darauf folgten die 
ersten politischen Gefangenen aus Zittau. Als Kom- 
mandant fungierte zunachst der SA-Sturmbannfiihrer 
Muller, an dessen Stelle Mitte April der Amtsmann Karl 
Barth, zuvor Beamter der Justizanstalt in Waldheim, 
trat, als Stellvertreter und Fiihrer der SA-Wachen in 
Starke von 120 bis 160 Mann der SA-Sturmbannfiihrer 
Ernst Jirka. In Hainewalde schmachteten am 12. April 
259 Haftlinge. Insgesamt durchlitten das Lager schat- 
zungsweise 1000 Menschen.8 

In Hainichen wurde auf Anordnung der Amtshaupt- 
mannschaft Dobeln am 4. April im Volks- und Sport- 
heim Oederaner StraBe ein Konzentrationslager einge- 
richtet, in dem der NSDAP-Ortsgruppenleiter Georg 
Ziegler (Spitzname: Sufi) herrschte. Am nachsten Tag 
meldete der »Hainicher Anzeiger«, daB sich rund 50 
marxistische Funktionare dort befanden. Das »RoBwei- 
ner Tageblatt« wuBte am 7. April, daB weitere 26 Kom- 
munisten und Sozialdemokraten nach Hainichen iiber- 
gefiihrt worden waren. Am 12. April befanden sich in 
dem Lager 144 Haftlinge, die zunachst von Mitgliedern 
des SA-Sturmes 5/139, ab Anfang Mai auch von Ange- 
horigen des SS-Sturmbannes 11/48 aus Colditz miBhan- 
delt wurden. Zu den beriichtigsten Schlagern zahlte der 

6 StA Dresden, KZ Colditz, 
Nr. 1, Ministerium fur Auswar- 
tige Angelegenheiten, Nr. 4842, 
Bl. 3. Nr. 8186, Bl. 300; Otto 
Meinel, Colditz, in: Konzentra¬ 
tionslager, S. 149fT.; ZPA, 
EA 10; Aktenauskunft des IfZ, 
Munchen, v. 4. 12. 1981. 
7 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
anstalten, Hohnstein, Nr. 1/2, 
Bl. 182; StA Dresden, Ministe- 
rium fur Auswartige Angelegen¬ 
heiten, Nr. 4842, Bl. 3, AH 

Floha, Nr. 2400, Bl. 17. 
8 Oberlausitzer Tageszeitung v. 
28.3., 15.4. u. 30.6. 1933; StA 
Dresden, Ministerium fur Aus¬ 
wartige Angelegenheiten, 
Nr. 4852, Bl. 3; Karin Grehl, Das 
ehemalige faschistische Konzen¬ 
trationslager im Schlofi Haine¬ 
walde — ein Mittel zur Festigung 
der faschistischen Diktatur, Exa- 
mensarbeit, Padagogisches Insti- 
tut Dresden, Dresden 1968 (MS); 
Nitzsche, 4f. u. 18. 

stellvertretende Lagerfiihrer Friedrich Zill, der als Leiter 
des sogenannten Rollkommandos Gefangene mit Reit- 
peitschen und Koppeln — zum Teil in Gegenwart des 
Kreisleiters Krohne — miBhandeln lieB. Nach Angaben 
Zills durchliefen das am 13. Juni 1933 aufgeloste Lager, 
dessen letzte Insassen nach Colditz und Sachsenburg 
kamen, insgesamt etwa 250 bis 300 Haftlinge.9 

Ab 8. April bestand in Pappenheim bei Oschatz ein 
Konzentrationslager in einem Schulferienheim, das der 
Rat der Stadt Oschatz zur Verfiigung gestellt hatte. Die 
120 bis 150 dort Eingesperrten wurden von 20 bis 23 
SA-Leuten unter dem SA-Sturmfiihrer Schiemann schi- 
kaniert und miBhandelt.10 

Am 21. April brachten Lastkraftwagen 53 Haftlinge 
aus der Sicherheitspolizeikaserne in Aue nach Zschorlau 
in ein verfallenes Fabrikgebaude, das die Firma August 
Wellner und Sohne AG kostenlos zur Verfiigung gestellt 
hatte. SS-Leute unter dem SS-Truppfiihrer Robert WeiB- 
mann empfmgen die Gefangenen und befahlen ihnen, 
das Gebaude einzurichten. Am 20. Mai meldete die 
Amtshauptmannschaft Schwarzenberg der Kreishaupt- 

mannschaft Zwickau, der Ausbau ware durchgefiihrt. 
Es sei fur 500 Haftlinge Platz, doch befanden sich zur 
Zeit nur 110 im Lager. Insgesamt waren 207 Gefangene, 
darunter 80 Prozent Kommunisten, in dem von der Auer 
Gendarmerie verwalteten KZ Zschorlau eingekerkert.11 

Aus Bautzen berichtete am 24. April die Amtshaupt¬ 
mannschaft dem Dresdner Landeskriminalamt, die SA- 
Standarte 103 habe 49 Schutzhaftlinge auBer im soge¬ 
nannten Braunen Haus auch im »Kupferhammer- 
Konzentrationslager in Bautzen« eingesperrt. Vertreter 
des Landeskriminalamtes, der Amtshauptmannschaft 
und des Stadtrates Bautzen, zwei SA-Fiihrer sowie der 
Direktor der Filiale der Deutschen Bank, der das 
Gelande gehorte, besichtigten daraufhin den Platz und 
genehmigten seine Benutzung als Lager. Doch am 
15. Mai zog das Landeskriminalamt »der hohen 
Einrichtungskosten halber« seine Zustimmung zu- 
riick. Kupferhammer solle nur als Ubergangslager zur 

9 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 56ff.; ZPA, EA 10; StA Dres¬ 
den, Ministerium fur Auswartige 
Angelegenheiten, Nr. 4852, Bl. 3; 
Archiv des Generalstaatsanwal- 
tes der DDR. — Zill wurde 1948 
vom Landgericht Leipzig verur- 
teilt. 
10 Gerhard Heinz, Geschehnisse 
des antifaschistischen Wider- 
standes im Gebiet des Kreises 
Oschatz (Amtshauptmann¬ 
schaft), Ende Januar bis Mai 
1933, Errichtung des KZ Pap¬ 
penheim bei Oschatz (MS), dan- 
kenswerterweise d. Verf. zur Ver- 
fiigung gestellt; Kampferlebnisse. 
Personliche Erinnerungen und 
biographische Skizzen bewahrter 
Genossen des Kreises Oschatz im 
Kampf um die Herausbildung 
einer einheitlichen marxistisch- 

leninistischen Partei der Arbei- 
terklasse (1879 bis 1946), hg. von 
der Kreisleitung Oschatz der 
SED, Oschatz 1976, S. 26ff. 
11 StA Dresden, Kreishaupt- 
mannschaft Zwickau, Nr. 3044, 
Bl. Iff.; 83 Tage.. ., S. 9ff. - 
WeiBmann, der es bis 1945 zum 
SS-Sturmbannfiihrer und Chef 
des SD im Zakopane im okku- 
pierten Polen brachte, tauchte 
nach 1945 in der Bundesrepublik 
unter und lebte unter dem Na- 
men Rudolf Weinert. Auch nach- 
dem er sich 1954 zu erkennen 
gab, wurde er dort wegen der in 
Zschorlau vervibten Verbrechen 
niemals bestraft. Sie galten als 
verjahrt. (Gunther Wieland, Der 
JahrhundertprozeB von Nurn- 
berg, Berlin 1986, S. 96f.). 
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Vernehmung und Sichtung der politischen Haftlinge 
genutzt werden, aus dem sie nach Hohnstein transpor- 
tiert werden muBten. Zwolf Tage spater befahl es dem 
Bautzner Stadtrat, das Lager aufzuldsen, da der Ausbau 
Hohnsteins soweit gediehen sei, daB dort 500 Haftlinge 
aufgenommen werden konnten. Schon am 30. Mai und 
1. Juni sollten alle Insassen, die nicht mehr benotigt 
wiirden, in die KZ Dresden und Hohnstein gebracht 
werden. Die Gesamtzahl der Haftlinge in Kupferhammer 
betrug am 10. Mai 402, am 24. Mai 368. Ihre Bewachung 
stellte die SA-Standarte 103, Lagerkommandant war der 
SA-Sturmfuhrer Wenzel.12 

Hessen 

Zeitgleich mit Sachsen lag bei der Errichtung von 
Konzentrationslagern Hessen. Das dortige KZ Osthofen 
bei Worms bereitete ab 8. Marz ein Haftlingskommando 
in einer stillgelegten Papierfabrik vor. Fiinf Tage 
spater trafen dann weitere Gefangene ein. Anfang April 
betrug ihre Zahl rund 70, Anfang Mai etwa 200, im 
Sommer zirka 300, iiberwiegend Kommunisten. Sie 
muBten in Fabrikhallen und Pferdestallen hausen. Zur 
>>verscharften« Haft wurden einige in eine gegeniiber- 
liegende Miihle, das sogennante Lager II, geworfen. 
Leiter beider Lager war der SS-Sturmbannfiihrer Karl 
d’Angelo, dem SS-Angehorige des SS-Sturmbanns 11/33 
unterstanden. Die Aufsicht lag bei dem Wormser 
Polizeiprasidenten Jost.13 

Bayern 

Zeitlich an vierter Stelle bei der Einrichtung von 
Konzentrationslagern stand Bayern. Zuerst wies die 
Polizei in Neustadt an der Haardt in der bayerischen 
Rheinpfalz spatestens am 10. Marz Haftlinge in die 
ehemalige Fliegerkaserne ein, in der sich auch Ab- 
teilungen des Freiwilligen Arbeitsdienstes befanden. 
Schon zwei Wochen spater war das Lager uberfullt, nach 
der Zeitung »NSZ-Rheinfront« vom 23. Marz mit 200 
bis 300 Personen. Laut einer Miinchner Notiz vom 
3. April befanden sich dort 200 Gefangene, die wegen 
der Auflosung des Lagers in die Strafanstalt Zweibruk- 
ken und pfalzische Gerichtsgefangnisse iibergefiihrt 
werden sollten. Doch noch am 19. April schrieb die 
»Tagliche Rundschau«, daB sich in der Neustadter 
Kaserne 300 Kommunisten befanden. Und am 26. April 
uberwies das bayerische Innenministerium der Polizei- 
direktion Ludwigshafen 15000 RM fur das Arbeits- 

12 St A Bautzen, AH Bautzen, 
Nr. 7542, Bl. 25, 46. 43, 58, 36 u. 
42; StA Dresden, Ministerium 
fur Auswartige Angelegenheiten, 
Nr. 4852, Bl. 3. 
13 Paul Grunewald, KZ Ostho¬ 
fen. Material zur Geschichte 

eines fast vergessenen Konzen- 
trationslagers, Frankfurt/M. 
1983, S. 41 fT.; Anton Maria 
Keim. Osthofen — das erste na- 
tionalsozialistische Konzentra- 
tionslager in Hessen, in: Alzeyer 
Geschichisblatier, 1985, S. 34 fT. 

dienstlager »Rheinpfalz«. Dessen Bewachung bestand 
zunachst aus SS-, dann aus SA-Leuten unter Standarten- 

l fiihrer Adam Durein.14 

Fur den Hauptteil des Landes kiindigte der neu 
ernannte Miinchner Polizeiprasident, der Reichsfiihrer 
SS Heinrich Himmler, am 20. Marz vor Pressevertretern 

Jan, in zwei Tagen werde ein Konzentrationslager bei 
<t)achau eroffnet, »da es auf die Dauer nicht moglich« 

sei, kommunistische Funktionare in Gerichtsgefang- 
nissen unterzubringen. Das Lager habe ein »Fassungs- 
vermogen fur 5000 Menschen« und sei »fiir die gesamten 
kommunistischen Funktionare« bestimmt. »Soweit dies 
notwendig ist«, wurden hier auch »Reichsbanner- und 
marxistische Funktionare, die die Sicherheit des Staates 
gefahrden, zusammengezogen«.15 

Moglicherweise ging die Standortwahl auf die 
»Dachauer Zeitung« vom 25. Januar zuriick, die 
Gebaude der seit 1919 stilliegenden und zum Teil 
demontierten Sprengstoffabrik der Deutschen Werke als 
Unterkunft fur Leute empfohlen hatte, die das Moor 
kultivieren, den FluB regulieren und StraBen bauen 
konnten. 

Die Einrichtung eines Konzentrationslagers regten 
fast gleichzeitig der neuernannte Staatskommissar fur 
das bayerische Innenministerium, Adolf Wagner, und 
der Generalstaatsanwalt in Bamberg an. Wagner schrieb 
am 13. Marz an den ebenfalls neueingesetzten Staats¬ 
kommissar fur das Justizministerium, Hans Frank, daB 
die Inhaftierung von kommunistischen Funktionaren 
und Reichsbanner-Fiihrern »bis jetzt noch nicht so 
ausdrucklich durchgefuhrt wurde, wie das im Hinblick 
auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ruhe 
notwendig ware«. Nach der Besprechung mit den 
Regierungsprasidenten am Vortage sei »noch mit einem 
groBeren Andrang von in Polizeigewahrsam genom- 
menen Leuten zu rechnen«. Falls die Gefangnisse fur sie 
nicht ausreichten, so meinte Wagner, solle man sie »in 
irgendein leerstehendes Gemauer« sperren und sich nicht 
darum kummern, »ob sie den Unbilden der Witterung 
ausgesetzt« wurden. Der Bamberger Generalstaats¬ 
anwalt Doll riet am 15. Marz dem bayerischen 
Justizministerium: »Wenn man auf den Truppeniibungs- 
platzen ein Konzentrationslager je fur KPD und SPD 
errichten wiirde, wurde die Bewachungsmannschaft auf 
ein MindestmaB sich beschranken, Geld gespart werden 
und ein vollstandiger AbschluB zu erzielen sein.«16 

Es kam so, wie Wagner vorgeschlagen hatte: Am 
Vormittag des 19. Marz zogen Polizisten und Ange- 
horige des Freiwilligen Arbeitsdienstes eine schwarz- 
weiB-rote Fahne auf der Dachauer Pulverfabrik auf, wie 
das Lokalblatt am 21. Marz unter der Uberschrift 
»Neues Leben in den Deutschen Werken« berichtete. 

14 Antifa-Archiv Ludwigs¬ 
hafen; Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Versch., Nr. 8; 
Bay HStA. MF 67 403, unfol.; 
Die Tat v. 23. 10. 1981. 
15 Volkischer Beobachter v. 

21.3.1933. — Ahnlich Miinchner 
Neueste Nachrichten v. selben 
Tag. 
16 ZStA Potsdam, Film 14929; 
Dok.-Zentrum, KZ und Haftan¬ 
stalten, Versch., Nr. 8, unfol. 

50 



Am 20. Marz beauftragte das Presidium der Regierung 
von Oberbayern das Kommando der Miinchner 
Schutzpolizei, zwei Polizeioffiziere und 40 bis 60 
Wachtmeister »zur Bewachung des Sammellagers fur 
politische Gefangene in Dachau« abzustellen. Die 
Fiihrung solle ein sehr energischer Polizeihauptmann 
haben, der vorerst auch die Aufgaben eines Lagerkom- 
mandanten iibernehmen werde. Die Polizeitruppe habe 
ihren Dienst am 21. Marz um 18 Uhr anzutreten. Als 
ihr Kommandeur wurde der Polizeihauptmann Schlem- 
mer bestimmt. Am 22. Miirz brachte die »Dachauer 
Zeitung« eine Meldung uber das neue Konzentrations- 
lager, nicht ohne hinzuzufiigen: »Wir haben bereits vor 
einigen Monaten iiber die Moglichkeit der Verwendung 
der groBen Werkanlagen Abhandlungen aus berufener 
Feder (Schreiber nicht identifizierbar — d. Verf.) 
gebracht, und was damals geschrieben wurde, ist heute 
zur Tatsache geworden.«17 

Seit dem 19. Marz bereitete ein Arbeitskommando 
inzwischen, wie die »Bayerische Staatszeitung« vom 
24. Miirz wuBte, eine Baracke vor und umzog sie mit 
einem dreifachen Stacheldrahtverhau.18 Laut Meldung 
der »Miinchner Neuesten Nachrichten« vom 23. Marz 
waren am Vortage etwa 60 politische Gefangene 
nach Dachau verschleppt worden. Claus Bastian, einer 
der ersten Haftlinge, berichtete, wie die Landespolizei 
auf offenen Lastkraftwagen 200 aus den Gefangnissen 
Miinchen-Stadelheim und Landsberg brachte. Sie muB- 
ten anfangs nachts, nur mit einer Decke versehen, auf 
dem blanken Betonboden liegen. Erst in den nachsten 
Tagen kamen Bretter, um daraus rohe Pritschen zusam- 
menzunageln. Tagsiiber richteten die Gefangenen iiber 
20 ein- und zweigeschossige Steinbauten her, die »sich 
in recht heruntergekommenem Zustand befinden«. Sie 
stellten die Behausung fur jeweils 200 bis 250 Insassen 
dar.19 Das iiber 17 Hektar groBe Areal umgab schon 
eine hohe Mauer. »Es bedurfte daher keiner groBen 
Investitionen und BaumaBnahmen, um das Lager zur 
Aufnahme von einigen 1000 Haftlingen bereitzuma- 
chen«, kommentierte Robert Eisinger, der die Dachauer 
Nummer 254 trug.20 

17 Archiv der KZ-Gedenkstatte 
Dachau (im folgenden: Arch. 
Dachau), Nr. 16102; Rudi Pospi- 
schil, Das Konzentrationslager 
Dachau 1933 im Spiegel der 
Presse. Die »Dachauer Zeitung« 
berichtet (MS), S. 19ff. - Fur 
das Folgende auch: Hans-Gun- 
ther Richardi, Schule der Gewalt. 
Die Anfange des Konzentra- 
tionslagers Dachau 1933-1934. 
Ein dokumentarischer Be- 
richt, Munchen 1983, S. 46fT.; 
ders., Schule der Gewalt. Das KL 
Dachau als Modell fur den Auf- 
bau des KL-Systems, in: Verfol- 
gung ..., S. 35fT. 
18 Claus Bastian, der die Haft- 
lingsnummer 1 trug, berichtete 

spater, daB die ersten Gefange¬ 
nen in das Verwaltungsgebaude 
gesperrt wurden, das Landes- 
polizisten mit einem zwei Meter 
hohen Stacheldrahtzaun um- 
geben hatten (Arch. Dachau, 
Nr. 3276). Ein Presseartikel 
nannte funf Meter Zaunhohe 
(undat., sich nach dem Inhalt auf 
den 23. 3. 1933 beziehender und 
nicht gekennzeichneter Zeitungs- 
ausschnitt im Besitz d. Verf.). 
19 Arch. Dachau, Nr. 3276; Der 
Altmiihl-Bote v. 25. 3. 1933. 
20 Miinchner Neueste Nachrich- 
ten v. 22. 3. 1933 (umgerechnet 
von 500 Tagewerken); Arch. 
Dachau, Nr. 483/307. 

Tabelle 5 

Anzahl der nach Dachau verschleppten und dort eingekerkerten 
Haftlinge, Marz bis Juni 1933 

Zeitpunkt sog. Zugange + Haftlingszahl 

24. Marz \ 170 97 
31. Marz / 151 

10. April 3 223 
20. April \ ca. 960 528 
30. April J 1088 

10. Mai 'j 1376 
20. Mai \ ca. 900 1685 
31. Mai J 1763 

10. Juni 'j 1799 
20. Juni [• ca. 340 1806 
30. Juni J 2036 

+ Jeweils fiir den ganzen Monat. 

Quelle: Haftlingsnummernzuteilung in Konzentrationslagern, hg. vom 
Comite International de la Croix-Rouge, Internationaler Suchdienst, 
Arolsen 1965, S. 11; BayHStA, MF 67403, unfol. 

Das KZ Dachau bewachte nur kurze Zeit die baye- 
rische Landespolizei. Schon die »Miinchner Neuesten 
Nachrichten« vom 23. Marz sprachen auch von SS- und 
SA-Leuten, wahrend die »Bayerische Staatszeitung« am 
folgenden Tag schrieb, daB die Polizeieinheit »durch 
SA-Hilfspolizeiposten noch weiter verstarkt werden 
soll«. Hans Steinbrenner, ein beriichtigter Dachauer 
SS-Morder, sagte 1948 aus, daB am 22. Marz 1933 etwa 
60 SS-Leute bewaffnet und unter dem Kommando ihres 
Standartenfiihrers Erasmus Freiherr von Malsen- 
Ponickau21 nach Dachau gefahren worden waren. Dort 
hatten Landespolizisten iiber 100 Haftlinge bewacht. 
Der Haftling Martin Griinwiedl berichtete schon 1934, 
daB am 25. Marz gegen 22 Uhr SS-Leute in Dachau 
eingetroffen waren. »Auf Kommando sprangen sie vom 
Wagen und stellten sich vor unserem Hause auf. Wir 
hatten sie vorsichtig vom Fenster aus beobachtet. Der 
Fiihrer, ein Herr von Malsen, hielt eine blutriinstige 
Rede. Er fiihrt u. a. aus: >Kameraden von der SS! Ihr 
alle wiBt, wozu uns der Fiihrer berufen hat. Wir sind 
nicht hierher gekommen, um diesen Schweinekerlen da 
drinnen menschlich zu begegnen. Wir betrachten sie 
nicht als Menschen, wie wir sind, sondern als Menschen 
zweiter Klasse. Jahrelang haben sie ihr verbrecherisches 
Wesen betreiben konnen. Aber jetzt sind wir an der 
Macht. Wenn diese Schweine zur Macht gekommen 
waren, hatten sie uns alien die Kopfe abgeschnitten. 
Daher kennen wir auch keine Gefiihlsduselei. Wer hier 
von den Kameraden kein Blut sehen kann, paBt nicht 

21 SS-Oberfuhrer von Malsen- 
Ponickau war seit 20. 3. 1933 
Fiihrer der SS-Hilfspolizei in 
Munchen (Udo Grieser, Himm¬ 
lers Mann in Niirnberg. Der Fall 

Benno Martin. Eine Studie zur 
Struktur des Dritten Reiches in 
der »Stadt der Reichsparteitage«, 
Munchen 1974, S.309). 
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zu uns und soil austreten. Je mehr wir von diesen 
Schvyeinen niederknallen, desto weniger brauchen wir 
zu futtern.«<22 

Aln~27April unterstellte sich Himmler als Fiihrer der 
politischen Hilfspolizei Bayerns mit sofortiger Wirkung 
Dachau. Der Wechsel sei im Einvernehmen mit dem 
Kommando der Schutzpolizei vorzunehmen. Das Kom- 
mando antwortete unter dem 6. April, die Polizeieinheit 
werde in fiinf Tagen aus dem Konzentrationslager 
abgezogen. Jedoch verblieben zwei Offiziere und etwa 
16 Wachtmeister bis der Sicherheits- und Wachdienst 
durch ausgebildete politische Hilfspolizisten ubernom- 
men werden konne. »Solange eine Polizeitruppe fur das 
Konzentrationslager Dachau abgestellt wird, ist der Pol. 
Fuhrer voll verantwortlich fur die innere und auBere 
Sicherheit des Gefangenenlagers, fur Ausbildung der 
Wachtruppe und fur Ausbau des Feuerschutzes und 
Alarmwesens. Die SS-Verbande sind ihm - auch fur 
Ausbildung — unterstellt. Er ist auf Zusammenarbeit 
mit dem Lagerfiihrer angewiesen.« Am folgenden Tag 
befahl das Schutzpolizeikommando, die Bewachung am 
11. April an die Hilfspolizei unter Fiihrung von Haupt¬ 
mann Winkler und Leutnant Schuster zu ubergeben. 
Winkler, der Schlemmer abloste, solle auch die Lager- 
ordnung und die Wachvorschriften entwerfen. Lager- 
fiihrer - erstmalig erwahnt am 6. April - war offenbar 
zumindest ab 11. April der SS-Sturmbannfuhrer Hilmar 
Wackerle. Jedenfalls unterzeichnete er bereits am 
19. April als Lagerkommandant.23 

Noch in der Nacht zum 12. April schossen vier 
SS-Leute, die wahrscheinlich die Gewaltubergabe in 
Dachau »gefeiert« hatten und stark angetrunken waren, 
in eine Haftlingsunterkunft und schikanierten die 
Insassen. Wenige Stunden spater, am Abend des 
12. April, geschahen gewissermaBen unter Polizeiauf- 
sicht die ersten Morde. Der Haftling Kasimir Ditten- 
heber berichtete dariiber: »Die Postverteilung war 
beendet, die Gefangenen gingen ihren Baracken zu. Da 
kam plotzlich der lange Steinbrenner angerannt. 
Er schien aufgeregt. >Alles halten! Wo ist der 
Kahn?< >Hier!< meldete sich ein jiidischer Gefangener. 
>Noch ein Kahn!< >Hier!< »Der Goldmann? - Nein, Sie 
nicht, der Jude da!< >Hier!< >Benario!< >Hier!< >Mit- 

22 Arch. Dachau, Nr. 6454 u. 
Nr. 550. - Bastian erinnerte sich 
an drei Gruppen SS-Leute 
(ebenda. Nr. 3276). — Die 
Zeitungsmeldungen, SS-Aussage 
und Haftlingserinnerung wurden 
von Karl-Heinz Konicsek, Auf- 
bau und Organisation des Kon- 
zentrationslagers Dachau, Zu- 
lassungsarbeit, Universitat Mun- 
chen 1976, (MS), S. 15fT.; Emil 

Schuler, Die bayerische Landes- 
polizei von 1919-1935, Mun- 
chen 1964, S. 44 und Gunther 

Kimmel, Das Konzentrationsla¬ 
ger Dachau. Eine Studie zu den 
nationalsozialistischen Gewalt- 

verbrechen, in: Bayern in der NS- 

Zeit, Bd. II, hg. von Martin 
Broszat u. Elke Frohlich, Mun- 
chen/Wien 1979, S. 355, uber- 
sehen, so daB sie nicht zwischen 
den Einsatzbereichen von Polizei 
und SS im KZ Dachau unter- 
scheiden und von durchgangiger 
Polizeibewachung bis 11.4. 1933 
sprechen. 
23 Arch. Dachau, Nr. 16 103 bis 
16 105; Konicsek, S. 21. — 
Steinbrenner erwahnte, daB 
Wackerle cirka drei Wochen 
nach der ersten SS-Einheit ein- 
traf (Arch. Dachau, Nr. 6454). 

kommen, die Vier! Alles iibrige in die Baracken! Los, ein 
biBchen schnell, sonst helf ich euch!< Er schwenkte den 
Ochsenfiesel. Dann ging er mit den vier Gefangenen dem 

Lagerausgang zu und verschwand in dem Waldchen 

hinter dem Lager.« Nach Diskussionen unter den 
Zuriickbleibenden, was geschehen sei und werde, kam 
die schreckliche Vermutung und dann die GewiBheit: 
»Einer, der noch drauBen war, berichtete, er habe Schreie 
und Schiisse gehort. Zur Zeit der Lagerruhe kam der 
Verwalter Vogel: >Wo ist der Kahn?< Niemand 
antwortete. >Haben wohl durchbrennen wollen, die vier 
Juden? Ist ihnen aber schlecht bekommen!< Wir wurden 
bleich. Es war also Wahrheit..., ein nackter brutaler 
Mord an wehrlosen Gefangenen war vollbracht worden. 
Denn von einem Fluchtversuch konnte gar keine Rede 
sein. Die Vier waren herausgesucht worden, sie hatten 
niemals Fluchtgedanken geauBert, aber vielfach Ahnun- 
gen gehabt, daB man sie ermorden wollte. Wir hatten 
es nicht geglaubt. Nun wuBten wir es, und wir wuBten, 
daB diesem Mord noch weitere folgen wiirden.«24 

Tabelle 6 

Starke der Wachtruppe im KZ Dachau, Marz bis Mai 1933 

Zeitpunkt SS-Leute Zeitpunkt SS-Leute Zeitpunkt SS-Leute 

25. Marz 54 11. April 138 30. April 234 
1. April 64 12. April 198 10. Mai 277 

10. April 68 20. April 217 30. Mai 264 

Quelle: BayHStA, MF 67403. 

Die Ausbildung der SS-Wachziige — Mitte Mai sechs 
in Starke von je 40 Mann — erfolgte durch Polizisten. 
Ihnen unterstand auch der Innen- und der Sanitats- 
dienst; sie stellten den Waffenwart. Fur die Ausbildung 
war bis Juni der Polizeioberleutnant Schuler, danach 
Oberleutnant Wimmer zustandig. Sie endete wahr¬ 
scheinlich Mitte September. 

Winkler fixierte zwischen dem 24. und 29. Mai zahl- 
reiche Vorschriften, darunter die »Dienstanweisung fur 
die Gefangenenbegleitung und Gefangenenbewachung«, 
die Allgemeine und die Besondere Wachvorschrift sowie 
MaBnahmen gegen das Entweichen von Gefangenen, 
wobei er unter anderem empfahl: »Das innere Ge- 
fangenenlager ist durch einen elektrisch geladenen 
Drahtzaun umschlossen. Der Drahtzaun ist untertags 
von 6, bei Nacht und Nebel von 9 patrouillierenden 
Posten umgeben. Ein dem elektrischen Zaun im 
Lagerinneren vorgelagertes Drahthindernis verhin- 
dert ein unbemerktes Herannahen an den elektrischen 
Zaun.« 

24 Ebenda, Nr. 12 271,554/84 u. mann, Arthur und Erwin Kahn, 
6454- — Es handelte sich um der schwer verletzt wurde und 
Alfred Benario, Ernst Gold- vier Tage spater starb. 

52 



Mit drei schweren und vier leichten Maschinenge- 
wehren, 376 Karabinern, 82 Pistolen und mehreren 
Zehntausend SchuB Munition iibergab Winkler am 
30. Mai die Wachtruppe an Wackerle.25 Die SS verfugte 
damit iiber eine von der bayerischen Landespolizei 
trainierte halbmilitarische Truppe, iiber durch die 
Polizei gelieferte WafTen und iiber von einem Polizeiex- 
perten ausgearbeitete Wach-, Dienst- und SchieBvor- 
schriften. 

Wahrenddessen waren durch SS-Leute am 7. und 8. 
sowie vom 16. bis 26. Mai zwei weitere Haftlinge 
angeblich auf der Flucht erschossen, sechs andere zum 
Teil im Bunker ermordet worden. Die Staatsanwalt- 
schaft Miinchen lieB die Toten untersuchen und 
beschuldigte in vier Fallen die Mordschiitzen Karl 
Ehmann und Johann Kantschuster sowie Wackerle, den 
Lagerarzt Dr. Werner Niirnbergk und den Kanzleisekre- 
tar Mutzbauer. Als ihr noch die rigorose Lagerordnung 
in die Hande gelangte, die auch Todesurteile vorsah und 
die, wie der Lagerkommandant angab, durch Himmler 
genehmigt worden ware, befaBte sich auBerdem 
der Reichsstatthalter in Bayern, Franz Ritter von Epp, 
mit den Vorfallen. In einer von ihm zum 2. Juni 
anberaumten Besprechung, an der fiinf bayerische 
Minister teilnahmen, muBte Himmler die Ablosung 
Wackerles zugestehen. Als neuen Kommandanten des 
KZ Dachau setzte der Reichsfiihrer SS den SS- 
Oberfiihrer Theodor Eicke ein, der sein Amt am 
26. Juni 1933 antrat.26 Er fiihrte in jeder Hinsicht den 
Ausbau des Lagers fort. 

Tabelle 7 

Anzahl der nach Dachau verschleppten und dort eingekerkerten 
Haftlinge sowie Starke der SS-Wachmannschaft, Juni 1933 bis Juni 
1934 

Zeitpunkt Zugange an 
Gefangenen + 

Anzahl der 
Haftlinge + + 

Anzahl der 
SS-Leute + + + 

Juni 1933 ca. 340 2036 276 
August 1933 ca. 1200 2392 323 
Oktober 1933 ca. 660 2400 398 
Dezember 1933 ca. 600 2425 
Februar 1934 ca. 530 2303 
April 1934 ca. 310 1747 
Juni 1934 ca. 540 2021 

+ AuBer Juni jeweils mit Vormonat. 
+ + Bis September 1933 jeweils Monatsende, ab Dezember 1933 

Anfang des folgenden Monats. 
+ + + Jeweils Monatsende. 

Quelle: S. 11; BayHStA, MF 67403; MA 106299. 

25 Konicsek, S. 24ff., 35ff. u. 
29f.; Arch. Dachau, Nr. 16 101. 
26 Lothar Gruchmann, Die 
bayerische Justiz im politischen 
Machtkampf 1933/34. Ihr Schei- 

tern bei der Strafverfolgung von 
Mordfallen in Dachau, in: Bay¬ 
ern in der NS-Zeit, Bd. II, 
S. 416fT.; IfZ Miinchen, Fa 74. 

PreuBen 

Das erste Konzentrationslager in PreuBen entstand in 
Oranienburg am 21. Marz, wo SA-Leute erste Haftlinge 
in ein verfallenes Fabrikgebaude warfen. Urspriinglich 
eine Brauerei, gehorte es danach zwei anderen 
Firmen, ab 1927 der Berliner Kindl-Brauerei AG, jenem 
Unternehmen, von dem der KZ-Kommandant schrieb, 
es habe das Gelande schon vor dem 30. Januar 1933 
unentgeltlich der SA-Standarte 208 als Unterkunft zur 
Verfiigung gestellt. Von dieser SA-Einheit kamen 
sowohl die Wachmannschaft als auch die Lagerleitung 
aus: 

Kommandant 

Vernehmungsabteilung 

Verwaltung 
Gefangenen-Abteilung 
Wachabteilung 

Sanitatsabteilung 

SA-Sturmbannfiihrer Werner 
Schafer, ab Marz 1934 
SA-Sturmbannfiihrer Horning, 
SA-Sturmbannfiihrer Kriiger, 
spater die SA-Sturmfiihrer 
Hans Stahlkopf und Wassermann, 
Willy Braune, 
SA-Sturmfiihrer Werner Eve, 
SA-Obertruppfiihrer Kurt 
Tausch, 
Dr. Carl Lazar. 

Es gab in Oranienburg von Anfang an Polizeioffiziere 
und Gendarmen, welche die Haftlinge »verhorten«.27 

Gefangene muBten das Gelande herrichten und die 
Gebaude, einschlieBlich der Arrestzellen, ausbauen, so 
daB das Fassungsvermogen des Lagers von 500 im April 
auf 1500 Haftlinge im Juni stieg. Denn, so wuBte das 
»Schwedter Tageblatt« am 20. Mai zu berichten, das 
Konzentrationslager sei »jetzt von der Staatsregierung 
iibernommen worden und geht einer erheblichen Vergro- 
Berung entgegen«. Daneben stellte die Kommandan- 
tur Haftlingsarbeitskommandos zur Melioration in der 
Umgebung von Oranienburg sowie zu anderen Arbeiten 
in der Stadt selbst und ab Juli zum Bau einer SA- 
Gruppenfiihrerschule in Bornicke. Desweiteren entstand 
im September im Gut Elisenau bei Blumberg ein Neben- 
lager mit rund 100 Gefangenen unter dem SA-Sturm- 
bannfiihrer Wilhelm Maue.28 

27 Deutsche Allgemeine Zeitung 
v. 30.4.1933; Werner Schafer, 
Konzentrationslager Oranien¬ 
burg. Das Anti-Braunbuch iiber 
das erste deutsche Konzentra¬ 
tionslager, Berlin o. J. (1934), 
S. 18, 20f. u. 26f.; Mitteilung 
des Liegenschaftsdienstes Ora¬ 
nienburg an die Nationale 
Mahn- und Gedenkstatte 
Sachsenhausen v. 30. 6. 1988 
(Schafer dagegen: eine Berliner 
Bank, mit deren Direktor einer 
der SA-Fiihrer bekannt gewesen 
sei); Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Oranienburg, 

Nr. 8, Nr. 4/4, BI. 121; ZPA, 
I 2/3/45; Inge Lange, Das Kon¬ 
zentrationslager Oranienburg — 
die InventarerschlieBung von 
1933 bis 1934, Examensarbeit, 
Fachschule fur Archivwesen 
Potsdam, Potsdam 1969 (MS), 
S. 21 f. 
28 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1191, Bl. 22; Markischer 
Stadt- und Landhole v. 
15.6. 1933; Schafer, S. 7If. 23; 
Dok.-Zentrum, KZ und Haftan¬ 
stalten, Oranienburg, Nr. 4/8, 
Bl. 699, Nr. 8, Bl. 5 u. 48. 
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Tor des KZ Oranienburg 

Tabelle 8 

Anzahi der Haftlinge und der SA-Leute im KZ Oranienburg 
Marz bis Dezember 1933 * 

Monat Haftlinge SA-Leute 

Marz 
April 
Juni 
Juli 
August 
November 
Dezember 

97 
120 
158 
800 

1000 
600 
735 

64 
300 

178 
146 
148 

Quelle: StA Potsdam, Rep. 2A, Regierung Potsdam I Pol Nr 1193 
Bl 16, Nr 1192 Bl. 22, Nr. 1184, Bl. 224; Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Oranienburg, Nr. 4/5; Bl. 171; Der Angriff \ 29 3 
1933; ^eu^he Allgemeine Zeitung v. 30. 4. 1933; Anhalter Anzeiger 
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Nach Angaben der »Deutschen Allgemeinen Zeitung« 
vom 20. Marz 1934 durchlitten bis dahin ca. 5500 
Gefangene das Oranienburger Lager. 

In der preuBischen Provinz Westfalen erofTnete der 
Landrat von Lippstadt am 29. Marz in Benninghausen 
das Schutzhaftlager fur Polizeigefangene. Es war im Pro- 
vinzialwerkhaus untergebracht, das auch die Verpfle- 
gung und arztliche Betreuung der Haftlinge ubernahm 
Das Gefangenenbuch verzeichnete bis Ende September 
346 Namen. Die SA-Bewachung kommandierte ein 
Oberlandjagerj Lagerleiter war ein Angehoriger des 
Stahlhelms.29 

Ebenfalls noch im Marz sperrten die Nazis politische 
Gegner in die Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler bei 
Koln, wie der Tatigkeitsbericht der Rheinischen 
Provinzialverwaltung fiir 1933 bis 1936 vermerkte. Er 
fugte hinzu, daB deswegen das regulare Aufsichtsperso- 
nal um 30 SA- und SS-Leute verstarkt werden muBte. 
Im Mai 1933 meldete die Anstalt schon 792 Schutz- 
naftlinge. Im Juni und nochmals im Oktober bezeichnete 
das preuBische Innenministerium das Arbeitshaus als 
staathches Konzentrationslager. In dem einen Jahr, in 
dem es existierte, summierte sich die Zahl der Schutz- 
haftlinge auf mehr als 2000.30 

29 Internationaler Suchdienst 
des Intemationalen Komitees 
vom Roten Kreuz (im folgenden: 

ITS) Arolsen, Dok. Grupp 
Nr. 603; ZPA, St 62/5/20. 

30 Bericht der Rheinischen 

Provinzialverwaltung iiber ihre 
Tatigkeit in den Jahren 

1933-1936, Dusseldorf 1937, 

S. 64; Viebahn/Kuchta, S. 290; 
ZStA Potsdam, Film 14 929; 
SS im Einsatz, S. 207 
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DaB ab 3. April in Sonnenburg bei Kiistrin ein wei- 
teres groBes Konzentrationslager in PreuBen bestand, 
ging auf die preuBischen Ministerien des Inneren und 
der Justiz zuriick. Das dortige Zuchthaus war 1930 
wegen unzureichender hygienischer Verhaltnisse 
geschlossen worden. Schlechtes Trinkwasser und feuchte 
Raume hatten zu Influenza und Ruhrseuchen gefiihrt. 
Dennoch oder gerade deswegen empfahlen der Mini- 
sterialdirigent Burger und der Ministerialrat Rudolf 
Marx vom preuBischen Justizministerium am 20. Marz 
Sonnenburg als »giinstige Gefangenenanstalt«, als ihnen 
der im Innenministerium beschaftigte Staatsanwalt- 
schaftsrat Hans Volk vortrug: Es fehle an Platz, Schutz- 
haftlinge unterzubringen; deshalb sei als »eine Uber- 
gangsmaBnahme« fur sie eine groBe Strafanstalt zu 
suchen. Spater sollten »die Haftlinge in Konzentrations- 
lagern untergebracht werden«. Seine beiden Kollegen 
sicherten ihm bereitwillig zu, sie wiirden bei der Verwen- 
dung Sonnenburgs »gern mit Rat und Tat zur Seite 
stehen«, und zwar mit Einrichtungsgegenstanden und 
Personal. Ebenso bedenkenlos versprach der President 
des Berliner Strafvollzugsamtes, Wutzdorf, der spater zu 
der Besprechung kam, seine Unterstiitzung. 

Eine weitere Notiz vom 23. Marz iiber die Be- 
sichtigung der Sonnenburger Gebaude durch Mitar- 
beiter des Strafvollzugsamtes und des Zellengefangnisses 
Berlin, Lehrter StraBe, hielt fest: In drei Fliigeln sei Platz 
fiir 941 Gefangene, darunter in Einzelzellen und in 
Massenzellen fiir 20, 30 und gar fur 60 Haftlinge. Einige 
Zellen konnten wegen des undichten Dachs nicht 
benutzt werden. In samtlichen Zellen fehle die 
Einrichtung; die Heizung sei zum Teil auBer Betrieb, 
gleichfalls die Wasserleitung; Wasser kame aus dem 
Brunnen im Hof. An Arbeitsraumen gebe es Schlosserei, 
Schmiede, Klempnerei und Tischlerei. Kosten ent- 
stiinden fur die Einrichtung (von Bettgestellen bis zu Sei- 
fennapfen rund 36500, von Handtiichern bis zu Hosen 
etwa 68000 RM) sowie fiir Verwaltung, Kiiche usw. 
150000 RM. Bei der Besprechung mit dem Staatsanwalt- 
schaftsrat Hans Mittelbach vom Berliner Polizeiprasi- 
dium (Politische Polizei) am 24. Marz erklarten die 
Vertreter des Strafvollzugsamtes, die Mittel aufzubrin- 
gen, sei Sache der Polizei. Es stimmte jedoch sechs Tage 
darauf der vom Justizministerium iibermittelten Bitte 
des Innenministeriums zu, 900 Bettgestelle und iiber 300 
Schemel unentgeltlich aus seinen Bestanden zur Verfii- 
gung zu stellen.31 

Uber die so im Zusammenspiel zwischen Polizei- und 
Justizbehorden notdiirftig hergerichtete ehemalige Straf¬ 
anstalt teilte am 1. April die »Oderzeitung« unter 
Berufung auf das Innenministerium mit, sie werde »in 
allernachster Zeit wieder mit Insassen belegt«, und fiigte 
hinzu: »Wie es heiBt, soli dort ein politisches 
Konzentrationslager eingerichtet werden.« Vier Tage 

31 Die Holle von Sonnenburg. haftlings, Ziirich-Paris o. J., S. 4; 
Tatsachen- und Aufzeichnungs- Dok.-Zentrum, Sonnenburg, 
bericht eines ehemaligen Schutz- Nr. ‘3. 

spater schrieb das Blatt, in diesen Tagen kamen die 
Schutzhaftlinge an, »der erste Transport aus Berlin 
unter Bedeckung der Berliner Polizeibereitschaft z. b. V. 
(Wecke — d. Verf.) auf Lastwagen«. Das Lager 
unterstehe dem Berliner Polizeiprasidium. Tatsachlich 
waren am 3. April rund 200 politische Haftlinge aus 
Berlin-Plotzensee und ungefahr 60 SA-Hilfspolizisten 
antransportiert worden.32 Der »Sonnenburger Anzei- 
ger« wuBte am 7. April zu melden, in die Anstalt wiirden 
zunachst 250 politische Gefangene gebracht. Ihre Zahl 
solle auf 900 anwachsen. Die Bewachung bestiinde aus 
Schutz-und Hilfspolizisten aus Berlin. Eine Kolonne von 
60 Haftlingen habe am Vortag vom Bahnhof zum 
Zuchthaus marschieren miissen, »wobei vielfach der 
Gummikniippel der Berliner Hilfspolizei nachhalf«. Und 
am 10. April berichtete die »Oderzeitung«, in Sonnen¬ 
burg befanden sich zur Zeit 70 SA-Leute als Wachmann- 
schaft; geplant sei ihre Verstarkung auf 200. Haftlinge 
gebe es momentan 260, darunter Hans Litten, Erich 
Miihsam und Carl von Ossietzky. Das Blatt erwahnte 
nicht, daB zu den ersten beiden Transporten bekannte 
KPD-Funktionare wie Rudolf Bernstein, Ottomar 
Geschke, Wilhelm Kasper, Michael Niederkirchner, 
Ernst Schneller und Walter Stoecker gehorten. 

Wie das »12-Uhr-Blatt« am 24. Mai feststellte, betrug 
am Vortag die Zahl der Haftlinge schon 414. Einen 
Monat spater verlautete aus Sonnenburg: voll belegt, 
keine Aufnahmemoglichkeit mehr. Am 17. September 
schrieb das »Berliner Tageblatt« von 1200 politischen 
Gefangenen in Sonnenburg. Ende November befanden 
sich dort noch 1000 Inhaftierte.33 

Die Bewachung stellten zunachst die beriichtigten 
Berliner SA-Sturme 1 (»Horst Wessel«) und 33 
(sogenannter Mordsturm Maikowski), ab Mitte April 
Angehorige der Polizei. Die SA-Leute aus Berlin wurden 
etwa Ende April durch SA-Mitglieder aus Frank¬ 
furt/Oder ersetzt. Ende August losten 150 Angehorige 
der SS-Standarte 27 aus Frankfurt/Oder erst die 
SA-Leute, danach Polizisten ab, von denen sie zuvor 
ausgebildet und eingewiesen worden waren. 

Als Kommandeur der Berliner SA-Leute fungierte 
zunachst SA-Sturmfiihrer Bahr in Sonnenburg. Er wurde 
am 10. April dem Polizeioberleutnant KeBler unterstellt, 
der bis Mai Kommandant war. Ihm folgten fur kurze 
Zeit der Polizeileutnant Bark, dann bis Ende Juli Ober- 
leutnant Siegmund. Nur wenige Tage darauf war SA- 
Sturmfiihrer Jahr Kommandant, an dessen Stelle dann 
SS-Truppfiihrer Paul Breuning trat. Die Verwaltung lag 
bei den Polizeioberinspektoren Pelz und Reschke, dem 
im Dezember jede Weisungsbefugnis zugunsten des SS- 
Kommandanten entzogen wurde.34 

32 ZPA, I 2/3/45. 
33 WAP w Szczecinie, Rejencja 
Szczeciriska, Wydzial Prezydial- 
ny. Nr. 12 048, k. 41; ZPA, 
St 3/226. 
34 Fritz Lange, Zur Geschichte 

des Zuchthauses bzw. Konzen- 
trationslagers Sonnenburg, 
(MS), S. 6f.; Die Holle 

S. 20; Die neue Weltbiihne v. 
21.6. 1934; Lange, Sonnenburg, 
S. 8 u. 11; ZPA, St 3/226. 
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Spatestens seit Anfang April gab es in dem damals zu 
PreuBen gehorenden Kassel in einer Baracke des Karls- 
hospitals, einer Entziehungs- und Heilanstalt, eine 
»Schutzhaftstelle«. Am 5. April schrieb die »Kasseler 
Post«: Dort sei Platz fur 50 Haftlinge. Die Bewachung 
liege bei der SA-Standarte 83, die den Anstaltsleiter 
Wilhelm Kroning mit der Leitung beauftragt habe, 
wahrend der NSDAP-Kreisleiter Sumpf die behordliche 
Aufsicht vornehme. Noch am 21. Mai lagen im 
Karlshospital sechs politische Haftlinge.35 

Etwa zur gleichen Zeit sperrte man erste politische 
Gefangene in Einzelzellen der Korrektions- und Landes- 
armenanstalt Breitenau in Cuxhagen. Als das Polizei- 
gefangnis in Kassel die Schutzhaftlinge nicht mehr fassen 
konnte, kam in dem ehemaligen Kloster Breitenau das 
Kirchengebaude hinzu. Die entsprechende Verein- 
barung zwischen dem Kasseler Polizeiprasidenten und 
dem Landeshauptmann in Hessen fiber das KZ 
Breitenau vom 14. Juni legte desweiteren fest, daB ein 
Polizeikommando die Ordnung aufrechterhalte, das 
Polizeiprasidium die Kosten erstatte und die Ge- 
fangenen unentgeltlich Arbeiten wie Urbarmachen von 
Odland, StraBenbau und -instandsetzung, Graben- 
reinigen und Schlammbeseitigung in der Fulda sowie 
in der Landwirtschaft zu leisten hatten. Nach dem 
Bericht der »Kasseler Post« vom 23. Juni befanden sich 
zu diesem Zeitpunkt in Breitenau ungefahr 40 
Funktionare der KPD und der SPD, denen ein 
Polizeioberwachtmeister und 15 SA-Leute als Hilfs¬ 
polizisten gegenuberstanden. Sie teilten die Gefangenen 
in zwei Kategorien ein, die sogenannten Unver- 
besserlichen in Stufe 1. Insgesamt warf man 471 
Gefangene in das KZ Breitenau, wo Anfang August 
SS- die SA-Leute ablosten.36 

Ebenfalls seit Anfang April existierte in Gliickstadt in 
der preuBischen Provinz Schleswig ein Konzentrations- 
lager in der Landesarbeitsanstalt. Nach Verhaftungen 
etlicher Kommunisten in der vierten Marzwoche hatte 
der Rechtsanwalt und SA-Fuhrer Christian Spieler, kurz 
zuvor Burgermeister von Elmshorn, am 29. Marz beim 
soeben ernannten Oberprasidenten der Provinz, dem 
Gauleiter Hinrich Lohse, »angeregt, ob nicht fur 
Schleswig-Holstein die SchafFung eines Konzentrations- 
lagers moglich ist«. Lohse reichte den Vorschlag an den 
Regierungsprasidenten in Schleswig weiter, der des- 

wegen beim preuBischen Innenministerium urn eine 
Genehmigung nachsuchte und die fur ein Konzentra- 
tionslager erforderlichen finanziellen Mittel erbat. Die 
Zustimmung erfolgte offenkundig rasch. Denn am 
9. April berichtete das Lokalblatt »Gliickstadter For- 
tuna«: In den letzten Tagen waren groBere Trupps poli- 
tischer Schutzhaftgefangener aus Altona eingetroffen. 
Ihre Zahl betrage 150. Sie wiirden von Polizeibeamten 
und Hilfspolizisten in der Landesarbeitsanstalt »be- 
treut«. Nach einem Haftlingsbericht befanden sich im 
Mai weit iiber 100 Gefangene im KZ Gliickstadt.37 

Im Provinzialwerkhaus Moringen bei Gottingen 
trafen am 11. und 12. April in zwei Schiiben mit je 50 
die ersten Haftlinge ein, was Zeitungen sofort meldeten. 
Das Werkhaus war auf Anregung des Polizeiprasidenten 
von Hannover am 5. April durch Vertreter der 
Provinzialverwaltung sowie der Regierungsprasidenten 
von Hannover und Hildesheim besichtigt worden. Sie 
vereinbarten, zunachst 300 Gefangene aus beiden 
Bezirken einzuweisen, wofiir die Provinzialverwaltung 
pro Kopf und Tag 1,45 RM zahlen sollte. Am 
8. April befahl das hannoversche Kommando der 
Schutzpolizei, sich auf eine Anweisung des Regierungs¬ 
prasidenten berufend, zum 10. April 20 Polizisten unter 
dem Polizeioberleutnant Muller in das Werkhaus. Zu 
ihnen traten 30 Hilfspolizisten aus der SA und SS. Spater 
unterstand das Lager dem Polizeihauptmann Stockhofe, 
bis es am 26. Juli Angehorige der 12. SS-Standarte unter 
SS-Sturmfiihrer Egon Cordes iibernahmen. Ab 1. Sep¬ 
tember war sein Kommandant der SS-Hauptsturm- 
fiihrer Fritz Flohr. Den 33 SS-Leuten standen sechs 
SA-Angehorige und zwei Mitglieder des Stahlhelms zur 
Seite. Ab Juni gait Moringen auch als Konzentrations- 
lager fur die preuBischen Regierungsbezirke Aurich, 
Osnabriick und Stade, wobei der Regierungsprasident 
von Hannover am 28. Juni hervorhob, daB nach wie vor 
in erster Linie Kommunisten dort einzusperren seien. 
Die Zahl der Moringer Haftlinge betrug Ende 
Juni 360, stieg bis zu den ersten Augusttagen auf 381 und 
erreichte am 1. September 394. Ende November 
befanden sich in dem Werkhaus 168 mannliche politische 
Gefangene.38 

Mindestens seit 13. April existierte in Bergkamen- 
Schonhausen in Westfalen ein weiteres Konzentrations- 
lager und zwar im sogennanten Wohlfahrtsgebaude der 
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Zeche Grimberg der Gelsenkirchner Bergwerke AG. 
Initiator war der Landrat des Kreises Unna und Direk- 
tor der Hibernia AG, Wilhelm Tengelmann. Die Bewa- 
chung des Lagers bestand aus Polizisten, Angehorigen 
der SA, der SS und des Stahlhelms. Leiter war ein 
gewisser Boddeutsch, Verwalter Ewald Busing, Wach- 
kommandant der SS-Fuhrer Hermann Stegemann. 
Standig befanden sich 200 bis 300 Haftlinge, meist 
Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten, und 40 bis 
45 Frauen, die in den ehemaligen Kindergarten gesperrt 
wurden, in dem Lager. Der »Hellweger Anzeiger« schrieb 
am 24. April und 30. Mai, der »Westfalische Kurier« am 

20. Mai dariiber.39 
Seit April benutzten die Nationalsozialisten am 

nordlichen Stadtrand Erfurts, im Hof der FeldstraBe 18, 
ein leerstehendes zweistockiges Fabrikgebaude als 
Konzentrationslager. Zustandig war dafiir der Kriminal- 
kommissar Boning von der Staatspolizeistelle Erfurt, 
Lagerleiter der Polizeihauptwachtmeister Bottcher. In 
diesem Lager befanden sich zirka 120 Gefangene.40 

Ungefahr zur gleichen Zeit brachten SA- und SS-Leute 
Gefangene in die Polizeikaserne in WeiBenfels, wo sie im 
Unterrichtssaal der 2. Etage auf Strohsacken liegen 
muBten. Im Juni mangelte es durch weitere Einlieferun- 
gen noch mehr an Platz, so daB die rund 200 Inhaftierten 
in die Turnhalle gesteckt wurden. Kommandant des 
Sammellagers war der Polizeiobermeister Schmale.41 

Ein weiteres preuBisches Konzentrationslager befand 
sich auf einer NeiBe-Insel in Leschwitz bei Gorlitz. In 
die dortige stillgelegte Tuchfabrik, Wollspinnerei, Farbe- 
rei und Appretur der Firma Josef J. Hassner schleppten 
Angehorige des SA-Sturmes 19 unter dem SA-Trupp- 
fiihrer Ernst Kruger in der zweiten Aprilhalfte politische 
Haftlinge. Zuerst 17, wurden es nach Einweisungen 
durch den Landrat in Gorlitz bis Juli 329. Die Hochst- 
belegung betrug 480 Gefangene. Ihre Gesamtzahl wah- 
rend der Existenz des im Juli dem Gorlitzer Landrat 
unterstellten Lagers naherte sich 1300.42 

In Alt-Daber nordlich von Wittstock an der Dosse 
richtete der Landrat von Kyritz zusammen mit der 
SA-Standarte 39 am 28. April in einem Kinderheim ein 
Konzentrationslager ein. Darin befanden sich Anfang 
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KZ Breslau-Diirgoy 

Mai 36 Insassen, die von Angehorigen des SA-Sturmban- 
nes 11/39 unter dem SA-Sturmbannfuhrer Koch drangsa- 

liert wurden.43 
Am 28. April iiberfuhrten Polizisten 100 politische 

Haftlinge in das Konzentrationslager in Breslau-Dur- 
goy, Strehlener Chaussee, wo in 14 Tagen ein Kriegs- 
gefangenenlager des ersten Weltkrieges hergerichtet und 
mit Stacheldraht umzaunt worden war. Der Kom¬ 
mandant des Breslauer Lagers war der SA-Standarten- 
fiihrer Rohde, dem ungefahr 150 SA-Leute unterstanden. 
Ein Haftling schatzte in einem zeitgenossischen Bericht 
die Anzahl der Insassen des KZ Breslau-Diirgoy im 
Mai/Juni auf800bis 1000. Mitte August waren es 343.44 

Siidwestdeutschland 

In Wiirttemberg existierte ab 21. Marz das zeitweilig 
groBte Konzentrationslager auf dem 800 Meter hohen 
Heuberg bei Stetten am kalten Markt. Sein Kom¬ 
mandant war der SA-Sturmbannfuhrer und Major Kauf- 
mann. Die Haftlinge wurden in zehn Steinbaracken eines 
ehemaligen Militarlagers gesperrt und in drei Stufen 
eingeteilt, wobei die Insassen der 3. Stufe die Arrestba- 
racken 19 und 23 zugewiesen bekamen. Den Gefangenen 
standen ungefahr 500 SA-Leute sowie wurttembergische 
und 65 badische Polizisten gegenuber, die auch zu- 
nehmend Haftlinge aus weiteren siidwestdeutschen Ge- 
bieten angeliefert wurden. Die hochste Gefangenenzahl 

belief sich im Mai auf 2200.45 
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Tabelle 9 

Anzahl der Haftlinge im KZ Heuberg, April bis November 1933 

Zeitpunkt Haftlinge aus 

Wurttemberg Baden Hohenzollern 

1. April 1738 
1. Mai 2086 
1. Juni 1612 
1. Juli 1050 149 8 
1. August 971 159 7 
Ende November 264 + 

+ Davon 99 in sogenannter Stufe 3. 

Quelle: ZStA Potsdam, Reichsministerium der Innern, Nr. 26058, 
Bl. 242 f. und 284. 

Ende Marz wurden weibliche politische Schutzhaft- 
linge aus Stuttgart in die Frauenlandesstrafanstalt Got- 
teszell transportiert. Damit entstand dort das erste 
Konzentrationslager nur fur Frauen. Die zwei zu kleinen 
Schlafraume und ein Aufenthaltsraum unterstanden dem 
Anstaltsdirektor Henning. Die Zahl der Frauen redu- 
zierte sich von 54 Ende Marz auf 25 Ende Juni und auf 
sechs Ende November.46 

In Baden gab es auBerdem seit Ende April das KZ 
Ankenbuck auf einem Gutshof der Inneren Mission, der 
ein Arbeitslager fur Jugendliche gewesen war. Die Bewa- 
chung bestand aus SA-, SS- und Stahlhelmangehorigen 
unter dem Polizeihauptmann Franz Mohr, einem ehe- 
maligen Kolonialoffizier, ab Juni dem Polizeihauptmann 
Pianozek, schlieBlich SS-Standartenfiihrer Hans Helwig. 
Die Zahl der Insassen bewegte sich um 100, ab 
Jahresende 1933 um 40. Das andere badische Konzentra¬ 
tionslager befand sich im Arbeitshaus Kislau. Dorthin 
brachte man am 24. April ungefahr 65 politische Haft¬ 
linge. Im Juli waren es 69. Als Kommandant fungierte 
zunachst der Direktor des Arbeitshauses, Theodor Zahn, 
etwa ab Mitte Juni Mohr, der zirka 35 Hilfspolizisten 
befehligte. Die Gefangenen schliefen in einem einzigen 
Saaloderin Einzelzellen,die26bis31 m3 umfaBten.47 

Hansestadte 

Auf Anordnung des Hamburger Polizeisenators vom 
31. Marz errichteten auBerhalb des Weichbildes der 
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Potsdam. Reichsministerium des 
Inneren, Nr. 26 058. Bl. 284; 
Schatzle, Stationen .... S. 25. 
47 ZPA, 1 2/3/45; Schatzle, 
Stationen . .., S. 39ff.; Haken- 

kreuzbanner v. 24. 4. 1933; Der 
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Hansestadt an einer Chaussee zwischen Fuhlsbiittel und 
Tangstedt ab 4. April 20 Haftlinge in der Fabrik fur 
Torfgewinnung und -verarbeitung Wittmoor ein wei- 
teres Konzentrationslager fur den Stadtstaat. Der Ort 
— manchmal auch Glashiitte genannt — war schon in 
der Zeit der Inflation benutzt worden, um angebliche 
Schieber einzusperren, wie das »Hamburger Tageblatt« 
vom 2. Juni 1933 erwahnte. Das KZ Wittmoor sollte 
Platz fur 150 bis 200 Gefangene bieten. Darin befanden 

sich im Mai 100 Haftlinge, im Juli 110, im September 
140. Das Lager leitete ein Wachtmeister mit sechs 
Polizeibeamten und 36 SA-Leuten.48 

In Bremen bestand seit 29. Marz ein Konzentrations¬ 
lager, als abends 84 Haftlinge in die sogenannten Aus- 
wandererhallen Friedrich MiBler im Stadtteil Findorff 
gebracht wurden. Vier Tage zuvor hatten die »Bremer 
Nachrichten« gemeldet: Der neuernannte Polizeiprasi- 
dent Theodor Laue habe sich an das Reichsinnen- 
ministerium »gewandt mit der Anregung, diese Schutz- 
haftlinge (100 Kommunisten — d. Verf.) in einem Kon¬ 
zentrationslager auBerhalb Bremens unterzubringen 
und zu nutzbringender Arbeit fur die Allgemeinheit 
zu erziehen«. Am selben Tag und in selber Angelegenheit 
schrieb auch der Reichskommissar Richard Markert 
nach Berlin. Die Entscheidung fiel offenkundig rasch, so 
daB man das Lager in den ehemaligen Auswan- 
dererhallen einrichtete. Sie waren zuletzt als Lager des 
Freiwilligen Arbeitsdienstes des Reichsbanners und des 
reaktionaren Werwolfs genutzt worden und gehorten 
dem Norddeutschen Lloyd. Die Zahl der Gefangenen 
stieg durch weitere Transporte aus Bremer Haftan- 
stalten, aus Bremerhaven und Vegesack Anfang April 
auf iiber 150 und betrug Ende Juli noch 140. Zunachst 
befanden sie sich in den Handen von SS-Angehorigen 
unter dem SS-Sturmfiihrer Otto Loblich. Nach Be- 
schwerden iiber MiBhandlungen lieB Laue am 6. Mai 
die SS- durch SA-Leute ablosen und setzte seinen 
Adjutanten Hans Klotzer, dann den SA-Sturmfiihrer 
Goebel als Kommandanten ein. Doch veranderte sich 
dadurch nichts. Bei alledem fiihrte der Polizeimajor 
Opitz die Oberaufsicht iiber das Lager. Der ihm 
untergebene Polizeioberleutnant Dembach nahm, wie 
zeitgenossische Fotos zeigten, selber an sogenannten 
Vernehmungen teil.49 
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KZ Bremen-MiBler 

Mit diesen Lagern war im Marz/April 1933 der 
Grundstein fur ein ausgedehntes KZ-System gelegt. 
Trotz aller Schikanen und Willkiir, trotz aller 
MiBhandlungen und Morde muBte schon in dieser Zeit 
ein unmittelbar Beteiligter, namlich der Heuberger 
Kommandant, laut »Deutsche Allgemeine Zeitung« vom 
30. April 1933 feststellen, daB der »Wille der Gefangenen 
nicht leicht zu brechen sei«. 

Suche nach 
weiteren Standorten 

Wahrend sich die ersten Folterstatten, Schutzhaftabtei- 
lungen in Strafvollzugsanstalten und Konzentrations- 
lager fullten, beauftragte das preuBische Innenministe- 
rium am 17. Marz 1933 den Regierungsprasidenten in 
Osnabriick, Bernhard Eggers, weiteren Haftraum fiir 250 
bis 300 politische Gefangene zu schafTen. Er sollte abseits 
von Industriezentren gelegen sein und die Moglichkeit 
bieten, die Haftlinge zu »gemeinniitzigen Arbeiten« 
heranzuziehen, etwa zu »Arbeiten in Moorgegenden« 
oder »Rodungen von Waldgebieten«.50 Drei Tage spater 
regte der President der Justizhaftanstalten im Ober- 
landesgerichtsbezirk Celle, Muntau, bei einer Bespre- 
chung im preuBischen Justizministerium an, daB man 
»die Moorstation Ahlen-Falkenberg als Konzentra- 
tionslager ausbauen konne«. Ministerialdirigent Burger 
wies erganzend »noch auf das Hamburger Jugendgefang- 
nis Hanoversand hin, das, auf einer geschlossenen Insel 
liegend, als Unterbringungslager geeignet erscheine«.51 

Am 25. Marz antwortete Eggers, daB in Borgermoor 
in bereits vorhandenen Baracken sofort 150, nach Auf- 

50 Erich KosthorstjBernd Wal¬ 

ter, Konzentrations- und Straf- 
gefangenenlager im Emsland 
1933—1945. Zum Verhaltnis von 
NS-Regime und Justiz. Darstel- 

lung und Dokumentation, Dus- 
seldorf 1985, S. 32. 
51 Dok.-Zentrum, Sonnenburg, 
Nr. 3. 
52 Kosthorst/ Walter, S. 32. 

stellung weiterer Bettgestelle nochmals 150 Haftlinge 
untergebracht werden und »nutzbringend mit Moorhak- 
ken« beschaftigt werden konnen.52 Am nachsten Tag 
berichtete der Regierungsprasident aus Hannover dem 
preuBischen Innenministerium, zur Zeit gebe es 332 
politische Haftlinge, davon 154 in Polizei- und 179 in 
Justizhaftanstalten. Es sei erforderlich, sie in ein »Sam- 
mellager« uberzufiihren. Der Regierungsprasident wies 
die Zentrale ebenfalls auf das Gefangenenlager Ahlen 
im Cuxhavener Moorgebiet hin. Auch das Munsterlager, 
in welchem sich bereits 1923/24 fiir einige Zeit Schutz- 
haftlinge unter militarische Bewachung befunden hatten, 
kame in Frage. »Da jedoch die Bewachung des Mun- 
sterlagers mangels der verfiigbaren polizeilichen Krafte 
von der Reichswehr ubernommen werden muBte, was im 
Augenblick vielleicht auf Schwierigkeiten stoBen konnte, 
so mochte ich glauben, daB die Unterbringung im 
ehemaligen Gefangenenlager Ahlen sich schnell ermog- 
lichen lieBe.«53 

Im folgenden Monat verstarkte sich die Suche nach 
Standorten fiir weitere Lager. Schon am 5. April beauf¬ 
tragte das preuBische Innenministerium Eggers in Osna- 
briick, Gelande fiir mehrere groBe Konzentrationslager 
bereitzustellen, die 3000 bis 5000 politische Gefangene 
fassen sollten. Am 6. April verlangte der Reichskom- 
missar im preuBischen Finanzministerium vom Regie¬ 
rungsprasidenten in Oppeln, festzustellen, ob der friihere 
Truppeniibungsplatz Lamsdorf geeignet sei, mindestens 
500 Haftlinge unterzubringen, und mitzuteilen, wann 
iiber das Lager verfiigt werden konne und wieviel 
Gefangene dort Platz fanden.54 Auf eine ahnliche An- 
frage antwortete der Oberprasident in Schneidemiihl am 
7. April: Auf dem Truppeniibungsplatz Hammerstein 
seien zwei Baracken fiir je 100 gut und drei weitere fiir 
je 350 KZ-Haftlinge weniger geeignet. Die beiden klei- 
neren Baracken stiinden in zehn Tagen bereit, wenn ein 
zweiundeinhalb Meter hoher Stacheldrahtzaun errich- 
tet, eiserne Fenster und Tiiren eingebaut, Innen- und 
AuBenbeleuchtung installiert seien. Die Mittel stelle das 
Finanzamt Neustettin zur Verfiigung. Die drei anderen 
Baracken konnten in drei bis vier Wochen soweit sein, 
ebenso eine gleiche vierte Baracke.55 

Wohl im selben Zusammenhang verlangte der Regie¬ 
rungsprasident in Merseburg telegrafisch am 6. April, 
festzustellen, wann und wieviel Haftlinge im Zuchthaus 
Lichtenburg in Prettin untergebracht werden konnten. 
Die Antwort des Landrates aus Torgau vom selben Tag 
lautete: ein Zellenfliigel fiir 66 und ein Lazarettfliigel fiir 
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30 bis 35 Schutzhaftlinge seien sofort verfiigbar.56 Auf 
einen Funkspruch des Hoheren Polizeifuhrers Ost in 
Konigsberg, ob ein Konzentrationslager fur 800 bis 1000 
ostpreuBische Kommunisten in Pommern errichtet wer- 
den konne, berichtete das Kommando der Schutzpolizei 
in Stettin am 6. April: Auf der Halbinsel Der Bug auf 
Riigen sei in fiinf Baracken Platz fur 200, auf der Insel 
Greifswalder Oie fur 65 Haftlinge. Am folgenden Tag 
wurde noch das Kolberger Deep erwahnt, wo im Stra- 
Benbau und im Moor gearbeitet werden konne, Barak- 
ken jedoch erst errichtet werden miiBten. Am 21. April 
schlug der Oberbiirgermeister von Greifswald das frii- 
here Kriegsgefangenenlager auf der Insel Danholm bei 
Stralsund vor. Und am 26. April antwortete der Landrat 
in Randow auf die Anfrage, ob die Hanfrosterei bei 
Locknitz als Konzentrationslager geeignet sei: 200 Ge- 
fangene und 40 Wachleute konnten untergebracht wer¬ 
den. Das Areal umschlieBe eine zwei Meter hohe Be- 
tonplattenmauer; Arbeit gebe es bei der Vertiefung des 
Plowener Kanals. 

Am selben 26. April teilte die Berliner Polizeiabteilung 
Wecke dem Polizeimajor bei dem Regierungsprasiden- 
ten in Stettin mit: »Die politische Polizei beabsichtigt, 
auf einer Insel oder Halbinsel in der Nahe von Riigen 
oder Zingst ein Konzentrationslager fur politische Ge- 
fangene zu errichten. Im Auftrage von Herrn Ober- 
Regierungs-Rat Diels, PreuB. Ministerium des Inneren, 
bitte ich Sie, sich mit den zustandigen Stellen in Verbin- 
dung zu setzen und einen geeigneten Ort ausfindig zu 
machen. Soweit es sich von hier aus beurteilen laBt, kann 
vielleicht die sudliche Spitze von Hiddensee, DarBer Ort, 
der groBe Werder bei Pramort, die Scheibe auf Vilm 
oder Zickersches Hoeft bei GroB Zicker in Frage kom- 
men. Es besteht die Moglichkeit, daB fur die Unter- 
bringung der Gefangenen auch Marinewohnschiffe be- 
nutzt werden, so daB sich die Einrichtung eines Konzen- 
trations-Wohnlagers eriibrigen wurde. Das Lager wurde 
zweckmaBigerweise so anzulegen sein, daB die Gefan¬ 
genen mit nutzbringenden Arbeiten wie Deichbauten, 
Strandbefestigungen usw. beschaftigt werden konnen.«57 

Aufgrund der Anfragen und Vorschlage faBte der 
Stettiner Polizeiprasident gegeniiber dem dortigen Re- 
gierungsprasidenten am 5. Mai zusammen, daB das 
Kolberger Deep und Der Bug dem Hoheren Polizei- 
fiihrer Ost als fur Konzentrationslager geeignet zu 
melden waren. Die Greifswalder Oie scheide aus, weil 
es dort keine Arbeitsmoglichkeiten gebe, ebenso auch 
der Danholm, da er mit Truppen belegt sei. Inzwischen 
habe die Konigsberger Dienststelle beim Ministerium 
des Inneren beantragt, ein Konzentrationslager an der 
Kurischen Nehrung einzurichten. Bei Ablehnung wolle 
sie auf das Kolberger Deep zuriickgreifen, um dort 
sowohl ostpreuBische als auch pommersche Kommu¬ 
nisten zu konzentrieren. Deshalb kame fur die Berliner 

56 StA Magdeburg, Rep. C 50, Szczecinska, Wydzial Prezydial- 
Torgau, Nr. 570, Bl. 32ff. ny. Nr. 12 045, k. 389, 807, 810, 
57 WAP w Szczecinie, Rejencja 813 — 837, 97, 99 u. 87. 

Plane Der Bug in Frage, da Hiddensee, der DarBer Ort 
und die Insel Vilm Naturschutzgebiete seien bzw. Bade- 
verkehr hatten. Ob die weiteren genannten Platze geeig¬ 
net seien, konne noch nicht beurteilt werden. Am 10. Mai 
wurde bestatigt, daB das Geheime Staatspolizeiamt die 
Errichtung eines Lagers auf der Kurischen Nehrung fur 
2500 bis 3000 Schutzhaftlinge prufe. Lager in Pommern 
kamen nicht mehr in Frage.58 

Wahrenddessen hatte Eggers aus Osnabriick vier 
Standorte im Emsland nach Berlin gemeldet. Darauf- 
hin vermerkte das preuBische Innenministerium am 
24. April, drei groBe Konzentrationslager fur 2000 bis 
3000 Haftlinge seien zu schaffen. Am 13. Mai regte 
Eggers an, vorab 20 Schutzhaftgefangene aus Justizan- 
stalten nach Borgermoor zu bringen. Zum gleichen 
Termin entschieden die preuBischen Ministerien des 
Innern, fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten und 
fur Finanzen, zwei Lager im Emsland fur zusammen 
2000 Haftlinge zu errichten und sie im Moor einzusetzen. 
Gedacht war dabei schon an Esterwegen, wofiir ein 
regionaler Regierungsbaurat bis 8. Juni Bauplane aus- 
arbeitete. Eine Kommission aus Berlin besichtigte 
daraufhin vom 14. bis 16. Juni die vorgeschlagenen 
Standorte, wonach am 20. Juni das preuBische Innen¬ 
ministerium dem Osnabrucker Regierungsprasidenten 
mitteilte, daB an ein weiteres Lager fur 2000 Gefangene 
in Sustrum zu denken sei. Die Fertigstellung werde fur 
Borgermoor zum 15. Juli, fur Esterwegen am 1. August 
und fur Sustrum fur den 1. September erwartet. Am 
22. Juni betonte Grauert, es erscheine »notwendig, die 
Haftlinge, deren Freilassung jedenfalls innerhalb der 
nachsten Jahre nicht in Frage kommt, in einer Weise zu 
beschaftigen, die Werte fur die Allgemeinheit schafft und 
damit zugleich dem Staat die Lasten der Unterhaltung 
ermaBigt und sie ihm schlieBlich ganz abnimmt. Eine 
solche Werte schaffende Beschaftigung der Schutz¬ 
haftlinge, deren Zahl zur Zeit etwas uber 10000 betragt 
und in dieser Hohe sich auch in den nachsten Jahren 
halten wird, ist praktisch nur in Unternehmungen des 
Staates selbst moglich. Dabei erfordert es das sicherheits- 
polizeiliche Interesse, daB die einzelnen Arbeitsgruppen 
nicht zu klein bemessen und moglichst auf einem 
verhaltnismaBig engen Raum beschaftigt werden. Bei 
Beriicksichtigung dieser Umstande lag es von vornherein 
nahe, an die Beschaftigung der Haftlinge mit Odland- 
kultivierung zu denken. Die von der landwirt- 
schaftlichen Verwaltung im Regierungsbezirk Osna- 
briick erworbenen Moorflachen rechts und links der 
Ems erscheinen mir als besonders geeignetes Objekt fur 
die Ansetzung der Haftlinge«. Deshalb hatte er »eine 
Reihe von Projekten fur die Unterbringung von 
Schutzhaftlingen - abgesehen von den bereits einge- 
richteten und auch immer notwendig bleibenden 
Durchgangslagern Sonnenburg (Bez. Frankfurt a. O.) 

58 Ebenda.k. 89fT. - Schon am richtung eines Konzentrations- 
13.4.1933 hatte die Pommersche lagers in Pommern geschrieben. 
Zeitung von der geplanten Er- 
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und Lichtenburg (Bez. Merseburg) — fallen(ge)lassen« 
und »sein besonderes Interesse der Einrichtung von 
Lagern im Regierungsbezirk Osnabriick zugewandt«.59 

In Bayern hatte laut Notiz vom 25. Marz der 
Sachbearbeiter fur das Strafanstaltswesen erklart, die 
ehemalige Strafanstalt Lichtenau fur Schutzhaftlinge 
vorzurichten, erfordere 75 000 RM. Es sei deswegen 
besser, die politischen Gefangenen in anderen Haft- 
statten unterzubringen. Desweiteren plante man zu- 
mindest in Speyer in der bayerischen Rheinpfalz, ein 
Konzentrationslager fur 100 Haftlinge anzulegen. Das 
ging aus einer Meldung der »Speyerer Zeitung« im Mai 
oder Juni hervor.60 

In Sachsen war am 8. April vom Landeskriminalamt 
der Amtshauptmannschaft Floha mitgeteilt worden, es 
zoge »in Erwagung, im Regierungsbezirk Chemnitz ein 
groBeres Konzentrationslager bzw. Arbeitsdienstlager 
fiir Schutzhaftlinge zu errichten. Es sind hierzu bis jetzt 
die Spinnerei und das Jugendheim in Sachsenburg, evtl. 
auch das Heim Neusorge bei Mittweida in Aussicht 
genommen.« Zu der drei Tage spater in Sachsenburg 
folgenden Besichtigung versammelten sich Vertreter 
des Landeskriminalamtes, der Kreishauptmannschaft 
Chemnitz, der Amtshauptmannschaft Floha, der Nazi- 
kommissar bei der Kreishauptmannschaft, der NSDAP- 
Vertrauensmann bei der Amtshauptmannschaft Floha 
und der Direktor der Textilfabrik. »Bei alien Teilneh- 
mern«, vermerkte das Protokoll, herrsche »Uberein- 
stimmung, daB sich das Spinnereigrundstiick ganz her- 
vorragend fur die Errichtung eines groBen Schutzhaftla- 
gers eignet und daB es mit seinen insgesamt rd. 20000 qm 
Nutzflache in den vorhandenen Gebauden mindestens 
2000 Schutzhaftlinge und mehrere 100 Mann Bewa- 
chungspersonal aufnehmen kann, wahrscheinlich aber 
noch viel mehr. Herr Direktor Wunderlich als Vertreter 
der Eigentumerin des Spinnereigrundstiickes erklarte die 
Bereitwilligkeit der Textilia GmbH, das Spinnereigrund- 
stiick mit alien seinen Einrichtungen... in der Haupt- 
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sache unentgeltlich zur Verfugung zu stellen.« Der 
Vertreter des Landeskriminalamtes dankte der Firma 
»fiir den groBen Dienst«, den sie »durch die unei- 
gennutzige Zurverfiigungstellung ihres Spinnereigrund- 
stuckes... der nationalen Regierung« leiste, und erteil- 
te den Auftrag, das Konzentrationslager »im Namen des 
sachsischen Staates von der Amtshauptmannschaft Flo¬ 
ha mit groBter Beschleunigung einzurichten und mit 
allem Erforderlichen auszustatten«.61 Am folgenden Tag 
berichtete das »Frankenberger Tageblatt« die Absicht, 
die Fabrik als Lager fiir etwa 1500 politische Gefangene 
zu verwenden. 

Aus Mecklenburg-Schwerin meldete am 12. April 
»Der Angriff«, daB die Landesregierung in dem 
Wiesengebiet der Lewitz nordlich von Neustadt-Glewe 
ein Konzentrationslager plane, in dem Kommunisten 
Land kultivieren sollten. Der mecklenburgische Minister 
Friedrich Scharf und der dortige Regierungskommissar 
und Gauleiter Friedrich Hildebrandt besichtigten nach 
Berichten der »Elde-Zeitung« von Mitte April in gleicher 
Absicht das Lagergebaude der stillgelegten Dynamit- 
fabrik in Ddmitz. Sie fanden es fur ein Konzentrations¬ 
lager ausreichend und meinten, ein Haftlingskommando 
solle sogleich beginnen, das Areal einzuzaunen und 
weitere Vorbereitungen zu treffen.62 

Ende Juni plante man in Braunschweig, in dem ent- 
eigneten Gewerkschaftsheim Pappelhof in Rieseberg 
ein Konzentrationslager einzurichten.63 

Bei der Suche nach Standorten fur neue Konzentra¬ 
tionslager traten folgende Grundgedanken hervor: Die 
Schutzhaftstatten sollten als standige Einrichtung in 
abgelegenen Gegenden errichtet werden, aus Baracken 
als Haftlingsunterkiinften bestehen, uber eine groBere 
Kapazitat verfiigen und manuelle Zwangsarbeit der 
Gefangenen ermoglichen. 
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viert. 

62 Der antifaschistische Wider- 

standskampf unter Fiihrung der 

KPD in Mecklenburg 1933 bis 

1945, hg. im Aiiftrage der Be- 
zirksleitung Neubrandenburg, 

Rostock und Schwerin der SED 
und ihrer Kommissionen zur Er- 
forschung der Geschichte der 
ortlichen Arbeiterbewegung, 
Berlin 1985, S. 75. 
63 Verbrechen an Braunschwei- 

ger Ar bei tern, hg. von der Ge- 
schichtskommission der VVN- 
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vereinigung Braunschweig, o. J., 
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Konzentrationslager 
Mai bis Herbst 1933 

Sachsen 

Das KZ Sachsenburg figurierte schon am 19. April als 
»Arbeitslager« in den »Vorlaufigen Bestimmungen fiber 
die Errichtung und Verwaltung von Konzentrations- 
lagern und Arbeitsdienstlagern« der Schutzhaftzentrale 
im sachsischen Landeskriminalamt. Da in dem dafur 
vorgesehenen Fabrikgebaude zunachst keine entspre- 
chenden Einrichtungen vorhanden waren, brachte man 
am 2. Mai 40 Haftlinge aus dem KZ Plaue bei Floha 
und am folgenden Tag weitere 50 bis 60 aus den 
Chemnitzer Gefangenenanstalten im SchloB Sachsen¬ 
burg unter. Ihre Bewachung bestand aus 25 SA- und 
SS-Leuten. Kommandant war der vom Finanzamt 
Zschopau fur diesen Zweck freigestellte Obersteuer- 
sekretar und SA-Standartenfiihrer Max Hahnel von der 

SA-Standarte 182 in Floha.1 
Die ersten Haftlinge muBten das Fabrikgebaude fur 

1500 bis 2000 KZ-Insassen herrichten. Fur Ende Mai 
war vorgesehen, die Fabrik vollig mit Gefangenen zu 
belegen.2 Am 20. Juni teilte Hahnel dem Landes¬ 
kriminalamt Dresden mit, daB nach Fertigstellung der 
Kiiche, Wascherei usw. weitere 520 Platze verfiigbar 
seien. Im Juli konnten insgesamt 1535, im August 1700 
Haftlinge eingekerkert werden. Im SchloB Augustus- 
burg, ab Mai Sachsenburg unterstellt, befanden 
sich in den alten Gewolben ohne Licht und Wasser auf 
Strohsacken — als einziger »Einrichtung« — zirka 40 
Gefangene. Die dortigen SS-Wachen kommandierte der 
SS-Sturmfiihrer K. Muller.3 (Vgl. Tabelle 10) 

Nach dem Ausbau des Fabrikgebaudes und -gelandes 
und neben der Arbeit in den Lagerwerkstatten wurden 
bis zu 200 Haftlinge zur Regulierung der Zschopau und 
etwa 55 Mann zum Bau einer SA-Siedlung auf der 
Liitzelhohe bei Frankenberg eingesetzt.4 Da das Lager 
auf eine Belegungsfahigkeit mit 3000 Haftlingen 
erweitert werden sollte, ubernahm der sachsische Staat 

1 StA Dresden, AH Floha, 
Nr. 3393, Bl. 45 ff.; Das Lied 

von Sachsenburg ... Tausend 
Kameraden Mann an Mann. 
Beitrage zur Geschichte des anti- 
faschistischen Widerstands- 
kampfes im Konzentrationslager 
Sachsenburg, hg. von der Kreis- 
leitung der SED Hainichen, be- 
arb. von Karl Otto, Franken¬ 

berg 1978, S. 29 (Bericht von 
Hans Detzel). 
2 StA Dresden, AH Floha, 
Nr. 2393, Bl. 48 u. 45ff.; 
ZPA, I 2/3/45. 
3 ITS Arolsen, Hist. Abt., 
Sachsenburg, Nr. 2, Bl. 1,3 u. 5. 
4 StA Dresden, AH Floha, 
Nr. 2402, Bl. 6; Otto Meinel, 

Sachsenburg,in: Konzentrations¬ 

lager, S. 158. 

Tabelle 10 

Haftlinge im KZ Sachsenburg, Mai bis Dezember 1933 

Zeitpunkt Anzahl Zeitpunkt Anzahl 

2. Mai 40 31. Juli 1220 

10. Mai 86 31. August 1320 

20. Mai 245 30. September 1250 

30. Mai 376 31. Oktober 1327 

10. Juni 563 30. November 798 + 

30. Juni 994 31. Dezember 456+ + 

+ Am 29. November 1933 250 Haftlinge von Sachsenburg nach 
Hohnstein ubergefuhrt. 

+ + Ruckgang Folge von Entlassungen zu Weihnachten 1933. 

Quelle: StA Dresden, AH Floha, Nr. 2402, Bl. 2 u. 4 (Mai/Juni), 16f., 
18 u. 20 (fur Okt. bis Dez.), Nr. 2397, unpag. (fur Transport nach 
Hohnstein); ITS Arolsen, Hist. Abt., Sachsenburg, Nr. 2, Bl. 3/4, 7 u. 

10 (fur Juli bis Sept.). 

zu einem Kaufpreis von 100000 RM am 1. Januar 1934 
das 6,24 ha groBe Gelande von der Textilia GmbH.5 

Preuften 

In PreuBen richteten zuerst Landrate mit ortlichen SA- 
Fuhrernim Mai/Juni 1933 kleinere Konzentrationslager 
fur kurzere Zeit ein. Am 16. Mai schrieb das »Markische 
Tageblatt« unter der Uberschrift »Ein neues Konzentra¬ 
tionslager in Havelberg«: Jiingst seien rund 90 KPD- 
und SPD-Funktionare verhaftet worden. Zuerst habe 
man von ihnen 40 in der Jugendherberge, dann in der 
alten Havelberger Realschule eingesperrt, wo sie von 
SA- und SS-Leuten bewacht wurden. Die Arbeit der 
Haftlinge bestiinde im Wegebau. Moglicherweise wur¬ 
den sie in das Gut Woplitz oder nach Wilsnack verlegt. 
Am selben Tag berichtete der Landrat von Westprignitz, 
bei der Aktion seien 146 Personen verhaftet worden, die 
zum Teil »in diesen Tagen in ein Ubergangskonzentra- 
tionslager ubergeleitet werden«. Eine weitere Meldung 
fiigte hinzu: »Die Errichtung eines vorlaufigen Konzen- 
trationslagers ist aus Sparsamkeits- und ZweckmaBig- 
keitsgriinden in Aussicht genommen. Es ist schatzungs- 
weise damit zu rechnen, daB etwa 50 Personen fur 
langere Zeit in Schutzhaft behalten werden.« Am 26. Mai 
teilte der Landrat mit, das KZ Havelberg mit seinen 95 

5 StA Dresden, AH Floha, Nr. 2394. 

63 



Insassen solle zugunsten des in dem friiheren Artillerie- 
depot in Perleberg einzurichtenden Lagers aufgegeben 
werden. Dessen Vorrichtung sei soweit, daB man es am 
29. Mai benutzen konne. Das Schreiben vom 8. Juni 
konstatierte die inzwischen erfolgte Auflosung des KZ 
Havelberg und die Uberfuhrung seiner Insassen in das 
Konzentrationslager in Perleberg. Das neue Lager un- 
terstand SA-Standartenfiihrer Felix Marnette aus Wit¬ 
tenberg, der SA-Leute zur Bewachung der 34 Schutz- 
haftlinge heranzog. Am 8. Juni befanden sich in Perle¬ 
berg 31, am 23. Juni 40 Haftlinge.6 

Weiter richtete Anfang Mai in der preuBischen Pro- 
vinz Brandenburg die SA-Standarte 224 den Keller ihrer 
Fiihrerschule Meissnershof beim Wasserwerk Stolpe in 
der Nahe von Hennigsdorf als Konzentrationslager ein, 
in das vorwiegend KPD-Funktionare gesperrt wurden. 

Als Kommandanten fungierten die SA-Standartenfiihrer 
Beyersdorf und Krain. Das KZ Meissnershof gehorte 
eine Zeitlang als Nebenlager zu dem seit Mai in der 
Wehrsportschule derselben SA-Standarte bestehenden 
KZ Bornicke. Ursprunglich fur 50 Haftlinge gedacht, 
sollte Bornicke fur 150 bis 200 Gefangene ausgebaut 
werden. Am 20. Juni waren dort 107, zwei Wochen 
darauf ungefahr 140 Menschen eingekerkert.7 

Seit Ende Mai/Anfang Juni existierte im Magdeburger 
Sportstadion »Neue Welt« ein weiteres Konzentrations¬ 
lager. Die primitiven Baracken muBten politische Haft¬ 
linge beziehen, die vorher im iiberfullten Justizpalast in 
Magdeburg untergebracht waren. Die Zwischenstation 
zur »Neuen Welt« befand sich in der mit Spanischen 
Reitern abgesperrten Turnhalle der Wasserschutzpolizei 
am Zollhafen, wo Polizisten die Gefangenen bewachten. 
Im Sportstadion wuteten SA-Leute. Besonders tat sich 
der SA-Fuhrer Gabel, der personliche Adjutant des 
Polizeiprasidenten, hervor. Er fungierte als »Prasident« 
eines sogenannten SA-Gerichts und lieB Haftlinge in 
Gefangenenwagen zur »Vernehmung« in das Dorn- 
burger SchloB transportieren. Aus dem Stadion kamen 
die rund 200 Haftlinge dann in das KZ Lichtenburg.8 

Dort war das erste groBere Lager in PreuBen, das im 
Ergebnis der Suche neuer Standorte entstand. Bei der 
Besichtigung des Schlosses - im dritten Viertel des 
16. Jahrhunderts erbaut, Anfang des 19. Jahrhunderts 
als Zuchthaus eingerichtet und bis 1928 benutzt - hatte 
man am 4. April 1933 festgestellt: In den Gemeinschafts- 
raumen konnen 400 bis 500 Haftlinge untergebracht 
werden. Doch fehlen Fensterscheiben, Ofen und samt- 
liche Einrichtung; Kiichenkessel miissen repariert, sani- 

6 StA Potsdam, Rep. 2 A, 

Regierung Potsdam, I Pol, 

Nr. 1204, Bl. 443 u. 311; 

Nr. 1183. Bl. 34/35; Nr. 1090 II, 

Bl. 328; Nr. 349, Bl. 9 u. 43. 

7 Ebenda, Nr. 1171, Bl. 457, 

399IT. u. 416, Nr. 1090 I, Bl. 278, 

Nr. 1183, Bl. 28, Nr. 349, Bl.lT 
51 u. 87. 

8 Archiv der Mahn- und 

Gedenkstatte Lichtenburg (im 

folgenden: Arch. Lichtenburg), 

Nr. 249; Werner Pfifferling, Sie 

leben in uns fort. Zur Geschichte 

des antifaschistischen Wider- 

standskampfes unter Fuhrung 

der KPD 1933 bis 1945 im Kreis 

Wanzleben, Wanzleben 1976, 
S. 64f. 

tare und Heizungsanlagen eingebaut werden. Der Tor- 
gauer Landrat schloB seinen Bericht mit dem Hinweis, 
»daB die Lichtenburg an der StraBe gelegen ist und die 
Gefangenen vom Fenster aus mit der AuBenwelt in 
Verbindung treten konnen. Gerade dieser Zustand in 
Verbindung mit den vollig fehlenden sanitaren Einrich- 
tungen wie auch die iiberaus schwierige Moglichkeit der 
Uberwachung der Gefangenen und die Ausbruchmog- 
lichkeit waren, soweit ich im Bilde bin, der Grund, die 
Lichtenburg als Strafgefangnis nicht mehr zu benut- 
zen.«9 

Dennoch entschied am 22. und 24. Mai der Merse- 
burger Regierungsprasident, die Lichtenburg als Kon¬ 
zentrationslager zu verwenden. Am 31. Mai meldete der 
Polizeiprasident von Halle, daB in einige Raume schon 
Schutzhaftlinge zur weiteren Instandsetzung verlegt wer¬ 
den konnten, »damit die in Aussicht genommene Ge- 
samtbelegung beschleunigt durchgefiihrt werden kann«. 
Gedacht war an ein Kommando von 40 bis 50 Haftlingen 
fur Maler-, Tischler-und andere Arbeiten. Dadurch sollte 
der Aufwand moglichst gering gehalten werden.10 Am 
13. Juni teilte der Regierungsprasident von Merseburg 
mit, das Sammellager Lichtenburg sei eroffnet worden. 
Lagerleiter ware der Landjagerhauptmann Wilke, Ver- 
waltungsleiter der Polizeiobersekretar Graul. Bis zum 
20. Juni seien aus dem Regierungsbezirk 500 Schutz¬ 
haftlinge, darunter 260 aus dem Polizeigefangnis in 
Halle, nach Prettin iiberzufuhren.11 Erste Haftlinge 
bildeten das Vorkommando. Denn am 15. Juni schrieb 
Wilke an seinen Vorgesetzten in Merseburg, die Ge¬ 
fangenen wurden »dringendste Arbeiten« verrichten; 
Material und Ausriistung trafen ein, so daB der ange- 
kiindigte Transport aufgenommen werden konne.12 

Fur wen das neue Konzentrationslager gedacht war, 
hielt der Regierungsprasident in Merseburg am 7. Juli 
fest: Es sei »in erster Linie zur Unterbringung von 
solchen staatsfeindlichen Elementen bestimmt, die im 
Interesse der Erhaltung und Festigung der Staatssicher- 
heit fur einen langeren Zeitraum in Haft gehalten werden 
miissen. Personen, bei denen die Haftdauer mehrere 
Monate nicht iibersteigen wird, kommen fur die Aufnah- 
me in das Sammellager Lichtenburg zunachst nicht in 
Frage. Diese Haftlinge sind daher weiter in Polizei- und 
Gerichtsgefangnissen unterzubringen.«13 Dieser Grund- 
satz gait sicher gleichermaBen fur weitere neuerrichtete 
groBere Konzentrationslager. 

Ab Juni 1933 wurden Haftlinge aus Folterstatten, 
Polizei-und Justizgefangnissen in so groBer Zahl in die 
Lichtenburg geschleppt, daB sie laut Mitteilung des 
Regierungsprasidenten in Magdeburg vom 6. August 
>>bereits iiberfullt« war.14 Nach Auskiinften, die ein 
japanischer Korrespondent bei einer Besichtigung er- 
hielt und die das »8 Uhr Abendblatt« am 29. November 

9 StA Magdeburg, Rep. 50 C, 

Torgau, Nr. 570, Bl. 357. 

10 Arch. Lichtenburg, Nr. 105. 

11 Ebenda, Nr. 136. 

12 Ebenda, Nr. 107. 

13 Ebenda, Nr. 137. 

14 StA Magdeburg, Rep. 230, 

Ouedlinburg, Nr. 160, Bl. 151. 
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veroffentlichte, betrug die Zahl der Lagerinsassen 1535. 
Am 25. Mai 1934 befanden sich 439 Gefangene im KZ 
Lichtenburg, darunter 257 Kriminelle.15 

Die Gefangenen wurden zunachst durch regulare 
Polizisten, danach von rund 150 SA- und SS-Leuten 
bewacht. Deren Kommandant war der SS-Truppfiihrer 
Edgar Entsberger von der SS-Standarte 26, Direktor des 
Konzentrationslagers der Polizeiverwaltungsbeamte 
August Widder, der jedoch bald abgelost wurde.16 Die 
Lichtenburger Haftlinge muBten in den Gebauden, 
darunter in den Kiichen und Lagerwerkstatten, im zum 
Lager gehorenden Gartenbaubetrieb und in Kies- und 
Sandgruben auBerhalb Prettins arbeiten.17 

Ein weiteres Lager entstand im westpreuBischen Ham- 
merstein. Nach der ersten Besichtigung des Truppen- 
iibungsplatzes und nach dessen Ubergabe an die 
Verwaltung des preuBischen Innenministeriums wies der 
Regierungsprasident in Schneidemiihl am 21. April an: 

Dort seien sofort »nur unbedingt erforderliche Arbeiten« 
auszufiihren, da »Eilbedurftigkeit« fiir ein »Konzentra- 
tionslager fiir politisch Inhaftierte« bestehe. Danach 
gaben Polizeioffiziere Bauleuten den Auftrag, zwei 
vorhandene Baracken mit Stacheldraht zu umzaunen, 
Fenster zu vergittern, Innen- und AuBenbeleuchtung zu 
installieren und die Raume fur 250 bis 300 Haftlinge 
vorzurichten. Die Arbeiten waren durch Handwerker 
und ein SA-Kommando am 8. Mai abgeschlossen. 
Bewachung aus 31 Polizisten und 42 SA-Leuten 
stand bereit. Allerdings wiederholte bei einer Be¬ 
sichtigung am selben Tag der Reichswehrkommandant 
von Neustettin mit Blick auf die Grenznahe zu Polen 
und auf die erhohte Spionagegefahr seine Bedenken 
gegen die Konzentrierung inhaftierter Kommunisten. 
Auch stellte man fest, daB Wasche und EBbestecke 
fehlten. Dessen ungeachtet wurde am 12. Mai und 
16. Mai gepriift, ob nicht durch Einbeziehung weiterer 
Baracken 1000 Haftlinge in Hammerstein unter- 

zubringen seien. 
Die Entscheidung iiber die Belegung der beiden 

Baracken fiel unmittelbar danach. Denn das preuBische 
Innenministerium teilte am 24. Mai mit, daB der 
Norddeutsche Lloyd 300 EBbestecke absenden werde, 
und fiigte zwei Tage spater hinzu, die Polizei- 
verwaltungen in Berlin und Konigsberg schickten 550 
Beziige bzw. Bettlaken und Handtiicher. Am 23. Juni 
fand eine letzte Besprechung unter Leitung eines 
Vertreters des Innenministeriums in Hammerstein und 
Schneidemiihl statt. Festgelegt wurde, daB die Bewa¬ 
chung aus 40 SS-Leuten und einem SS-Fiihrer als 
Lagerkommandanten bestehe. »Der friihere Plan, die 
Lagerbewachung durch SA-Leute zu stellen, ist auf 
ausdriicklichen Wunsch des Ministerialdirektors Da- 
luege fallen gelassen, da grundsatzlich die Bewachung 
in samtlichen Konzentrationslagern kiinftig durch SS- 

15 Arch. Lichtenburg, Nr. 108. 17 Ebenda, S. 190. 
16 ZPA, St 62/5/10; Kleine, 

S. 192f. 

Mannschaften erfolgen soll.« Zehn Polizisten, ein Poli- 
zeioffizier und ein Verwaltungsbeamter sollten das SS- 
Kommando in den ersten Tagen anleiten. Es miiBte am 
27. Juni bereitstehen, da am nachsten Tag die Haftlinge 
aus Pommern-WestpreuBen eintrafen und weitere aus 
anderen preuBischen Provinzen folgen wurden. Die 
Lagerordnung habe der Schneidemiihler Polizeichef zu 
erlassen.18 

Am 28. Juni meldete die »Vossische Zeitung« den 
bevorstehenden Transport von 250 Haftlinge nach Ham¬ 
merstein. Die ersten 50 aus der preuBischen Grenz- 
provinz lieferte man am 28. Juni, weitere 200, darunter 
aus OstpreuBen, Anfang Juli ein. Der Polizeileutnant 
Gieraths wies wie vorgesehen den SS-Sturmfiihrer Eber- 
hard Furbach und die SS-Wache ein.19 

Fiir das Emsland-Moor, wo in der Weimarer Republik 
Angehorige des Freiwilligen Arbeitsdienstes und Not- 
standsarbeiter eingesetzt worden waren, hatte der preu¬ 
Bische Justiz- an den Reichsjustizminister am 11. Juni 
1933 geschrieben: »Um die politischen Haftlinge zu einer 
Werte schaffenden Arbeit heranzuziehen, habe ich mich 
im Einvernehmen mit den anderen in Betracht kommen- 
den preuBischen Fachressorts entschlossen, die groBen 
Odflachen im Regierungsbezirk Osnabruck rechts und 
links der Ems von staatswegen zu erwerben und die 
Haftlinge hier mit Kultivierungsarbeiten auf lange Sicht 
zu beschaftigen.« Doch reiche das Areal in staatlicher 
Hand dafiir nicht aus. Weiteres Land konne aber nur 
durch Enteignungerlangt werden. Dazu legte der preuBi¬ 
sche Justizminister einen Gesetzentwurf bei. In ihm hieB 
es: Der preuBische Staat konne bei der Enteignung des 
Odlandes bei Osnabruck fiir die Entschadigung den 
Rechtsweg ausschlieBen und auch sonst vom Artikel 153 
der Verfassung abweichen. Gleiches beinhaltete der 
Entwurf des preuBischen Innenministeriums vom 13. Ju¬ 
li. Es fiigte aber an, daB »spater die asozialen Elemente 
herangezogen werden sollen«. Der Reichsinnenminister 
HeB diesen Entwurf auf die Tagesordnung der Sitzung 
der Reichsregierung am folgenden Tag setzen. Dabei 
auBerten sich der Reichswirtschaftsminister und der 
Reichsminister fiir Ernahrung und Landwirtschaft, es 
ginge nicht an, Arbeitsdienst und Haftlinge gleich zu 
behandeln. Hitler verfiigte, die Unterbringung von Ge¬ 
fangenen sei grundsatzlich zu klaren.20 

Zu dieser Zeit existierte das erste Emslandlager schon. 
Am 22. Juni waren aus dem Gerichtsgefangnis Ulmer 
Hoh in Diisseldorf 90 inhaftierte Handwerker nach 

18 WAP w Poznaniu, Rejencja 
w Pile, Nr. 700, k. 10/11, 18-20, 
23-26, 30/31,36-41 u.61-63. 
19 Andrzej Czarnik, Hitle- 
rowskich oboz koncentracyjny w 
Czarnem w 1933 r., in: Zbrodnie 

Hitlerowskich na ziemni Kosza- 

linskiej w latach 1933 — 1945, 

Koszalin 1968, S. 45. — In dem 
Entwurf eines Schreibens an die 
deutschen diplomatischen Ver- 

tretungen bezeichnete der Lega- 
tionsrat im Auswartigen Amt 
Vicco von Biilow-Schwantes 
Hammerstein als »eines der 
groBten Konzentrationslager« 
(ZStA Potsdam, Film 17 505). 
20 ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium,Nr. 7124, Bl. 310ff., 
Akten der Reichskanzlei, Bd. 1, 
S. 663. 
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Borgermoor transportiert worden, meist Maurer, Tisch- 
ler und Zimmerleute. Am 27. Juni hatte der Regie- 
rungsprasident Eggers aus Osnabriick den dortigen 
Polizeihauptmann Widmann zum Kommandanten des 
Lagers ernannt, der mit einer Polizeitruppe anriickte. 
Am nachsten Tag war vom preuBischen Innenminister 
— als ihm unmittelbar unterstellt — die Verwaltungs- 
direktion der staatlichen Moorlager mit Sitz in Papen- 
burg eingesetzt worden.21 

Ab l.Juli stand ihr die im Kostenvoranschlag ge- 
nannte Summe von 959000 RM zur Verfiigung. Alle 
zehn Tage war liber den Fortgang des Baus zu berichten. 
Vier Tage darauf vermerkte der preuBische Justizmini- 
ster, daB im Emsland »Konzentrationslager fur 3000 
Haftlinge vor der Vollendung« stiinden. Am 12. Juli 
iibergab Widmann das Lager dem SS-Sturmfuhrer Willi 
Fleitmann, wahrend Polizisten die ersten SS-Leute noch 
einige Zeit ausbildeten. Das Bautempo erhohte sich auf 
ministerielles Drangen, das Schichtarbeit und den Vor- 
rang der Beleuchtungan den Sicherungsanlagen verlang- 
te. Am 20. Juli konnte Eggers melden, daB zwei Baracken 
bezugsfertig seien, die nachsten am 24. Juli bereitstiinden 
und die Lagerumzaunung ab folgendem Tag angestrahlt 
werde.22 

KZ Esterwegen 

Bis dahin waren aus Diisseldorf weitere 100 Ge- 
fangene, andere aus Aachen, Dortmund, Essen, Hagen 
und Hessen-Nassau, insgesamt 480 Haftlinge, nach Bor¬ 
germoor (Lager I) gebracht worden.23 Die KZ Ester¬ 
wegen I und II (Moorlager II und III) erhielten am 
10. August 800, am 12. und 16. August weitere Haftlinge, 
Neusustrum (Lager V) Anfang Oktober die ersten Ge- 
fangenen zugewiesen.24 

21 Langhoff, S. 92 f.; Kosthorst/ 

Walter, S. 30f., 34f. u. 38; 
ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium. Nr. 7124, Bl. 130. 
22 Kosthorst/Walter, S. 38 f., 
30 f. u. 34 f. 

23 Langhoff, S. 97, 101 u. 105; 
ZPA, I 2/3/45; Kosthorst/ 

Walter, S. 39. 
24 Papenburg-Esterwegen, in: 
Konzentrationslager, S. 170; Der 

Gegen-Angriff v. 18. 12. 1934 

Deren Gesamtzahl betrug in den Moorlagern im 
September 3000, im November im Lager I 1000, im 
Lager II zum selben Zeitpunkt 968.25 Im Marz 1934 
befanden sich in den Lagern I bis III 2800 Schutz- 
haftlinge, im Lager V schon 709 Zuchthausgefangene.26 

Wahrend die ersten Haftlinge die Lager fertig ausbau- 
ten, darunter die Insassen von Neusustrum ab Herbst 
1933 auch das kiinftige Lager VI in Oberlangen, muBte 
ein GroBteil der Gefangenen in schwerster korperlicher 
Arbeit das Moor umbrechen, Wege und StraBen anle- 
gen.27 

Die Bewachung der Moorlager stellten zunachst SS- 
Stiirme aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet und aus Westfalen, 
spater auch aus Baden und Hessen, etwa 170 SS-Leute 
fur jeden der vier Komplexe.28 Als Kommandant aller 
Lager fungierte der SS-Standartenfiihrer Paul Brink- 
mann von der SS-Standarte 229. Der Verwaltungs- 
direktor hieB Bergmann.29 Kommandant des Lagers I 
war SS-Sturmfuhrer Fleitmann, des Lagers II SS-Sturm¬ 
fuhrer Heinrich Katzmann, des Lagers III SS-Sturm¬ 
fuhrer Martin Seehaus, des Lagers V SS-Sturmfuhrer 
Emil Faust.30 

Da sich die SS-Leute auch an der Bevolkerung des 
Emslandes vergriffen, sollten sie durch SA-Feldjager zur 
Rason gebracht werden. Die SS-Wachen setzten sich 
jedoch zur Wehr. Deswegen erwirkte der Gestapo-Chef 
Diels bei Grauert im preuBischen Innenministerium, daB 
der Staatsanwalt Gunther Joel vom Justizministerium 
mit 50 Berliner Polizisten gegen die renitente Wach- 
mannschaft vorgehen solle. Als diese mit SchuBwaffen- 
einsatz und der »Aufwiegelung« der Haftlinge bei einem 
Polizeieingriff drohte, wies Hitler, durch Goring unter- 
richtet, Diels an, die Polizei habe gewaltsam die Lager 

(fur Lager III); Kosthorst/Wal¬ 
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obwohl sich Badry, da Leiter der 
Strafanstalt Lingen, als Sachken- 
ner hinstellt. Zugleich ist unver- 
kennbar, daB er die Kenntnisse 
der damaligen Einheimischen be- 
zweifelt. 
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demokratischer Arbeiter im Kon¬ 
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ZPA, EA 400. 
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1933-1945, Bremen 1985, 
S. 82ff. 
28 Perk, S. 20; Der Gegen- 

Angriff v. 3. 3. 1934. 
29 StA Weimar, Regierung 
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ZStA Merseburg, 2.5.1, 
Nr. 12 750, Bl. 2. 
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zu iibernehmen; notfalls sei Artillerie der Reichswehr 
gegen Haftlinge wie SS-Leute einzusetzen.31 

Unter Fiihrung des Hoheren Polizeifiihrers West, 
Stieler von Heydekamp riickten Polizeihundertschaften 
an. Der Polizeikommandeur scharfte ihnen ein, wie 
Wolfgang Langhoff spater erfuhr, »es handele sich hier 
um einen Fall von Insubordination, der sich gegen 
Ordnung und Staatsrason wende und der im Interesse 
des nationalsozialistischen Staates notigenfalls mit Waf- 
fengewalt niedergeschlagen werden miisse«.32 Ein an- 
derer Haftling schilderte, was dann geschah: »Plotzlich 
wurde die Ankunft der Schupos vorverlegt. Montag- 
abend (6. November — d. Verf.33) sollten sie kommen. 
Montag friih kreisten Beobachterflieger iiber den La- 
gern, und mit einem Mai waren sie da! Am nebligen 
Horizont hoben sich die Wellen der langsam herankrie- 
chenden Bereitschaftswagen ab, die auf der einzigen Zu- 
fahrtsstraBe parallel zum Lager Aufstellung nahmen... 
Ein Lager nach dem anderen wurde vorgenommen. 
Allein vor Borgermoor nahmen 46 Bereitschaftswagen 
Aufstellung (von denen allerdings ein Teil Gepack und 
Waffen der Schupos enthielt). Der erste Trupp kam im 
Laufschritt aufs Lager zu. Stahlhelm, Handgranaten im 
Giirtel, Karabiner in der Hand. Von den Bereitschafts- 
autos waren Maschinengewehre aufs Lager gerichtet. 
Die SS-Leute liefen wie tolle Hasen hin und her. Die 
Waffen wurden auf einen Haufen geworfen.« Der SS- 
Gruppenfiihrer Fritz Weitzel, Polizeiprasident von Diis- 
seldorf, stellte seitens der SS-Wachen Bedingungen fur 
deren Abzug, vor allem nach nicht ausgezahltem Sold. 
Sie wurden erfiillt, »und mit 6 Mark in der Tasche verlieB 
die SS das Lager. Die Ubergabe an die Schupo hatte 
sich in knapp 10 Minuten vollzogen«. Die Kommandan- 
tur in Papenburg iibernahm am 15. November der 
Polizeimajor Giimbel.34 

Die Polizeibewachung aus Hannover und Koln blieb 
bis 20. Dezember. Dann traten aufgrund einer Weisung 
Gorings von ihr ausgebildete SA-Hilfspolizisten an ihre 
Stelle. Als kommissarischer Kommandant aller Moorla- 
ger wurde der Polizeimajor Hoffmann, Dezernent fur 
Schutzpolizei-und Landjagerangelegenheiten beim Re- 
gierungsprasidenten in Osnabriick, bestatigt. Da er 
wochentlich nur zwei Tage in Papenburg, der Verwal- 
tung der staatlichen Konzentrationslager, anwesend 
war, nahm in Wirklichkeit sein Adjutant, der SA- 
Standartenfuhrer Engel von der SA-Brigade 61 in Han¬ 

nover, die Funktion wahr. Ihm stand nach wie vor der 
Verwaltungsdirektor Bergmann zur Seite.35 Fur Lager 
II war seit diesem Zeitpunkt SA-Hauptsturmfiihrer 
Heinrich Remmert, fur Lager III August Linnemann 
und fur Lager V Giese verantwortlich.36 

Wahrenddessen war in Berlin-Tempelhof, Columbia- 
straBe 1 — 3, im Columbia-Haus eine weitere Schutzhaft- 
statte entstanden. Einer der friihesten Haftlinge, der iiber 
seine Erlebnisse im Columbia-Haus schrieb, befand sich 
seit dem 14. Juli 1933 dort und trug die Gefangenenn- 
ummer 231. Demnach diirfte diese Haftstatte mindestens 
seit Juni existiert haben. Das Geheime Staatspolizeiamt 
lieB politische Gefangene in das Columbia-Haus und 
zuriickbringen. Reinhard Heydrich, seit April 1934 Ge- 
stapo-Chef, nannte am 31. Oktober das Columbia-Haus 
Gefangnis und erwahnte am 11. Juni 1934, daB das 
dortige SS-Wachkommando im Marz 1934 aufgelost 
worden ware. Die SS befand sich von Anfang an dort, 
was sich auch nach der erwahnten Auflosung nicht 
anderte. Einer der Kommandanten war der SS-Trupp- 
fiihrer Othmar Toifl, Verantwortlicher nach der Mei- 
nung eines damaligen Haftlings jedoch der Staats- 
anwaltschaftsrat Dr. Otto Conrady vom Gestapa.37 

Das durchaus als Konzentrationslager zu wertende 
Columbia-Haus befand sich in einem ehemaligen Mili- 
targefangnis mit hochst unzureichenden sanitaren Ein- 
richtungen, die sich erst im Herbst 1933 etwas besserten. 
In Zellen von 20 und 23 m3 GroBe pferchte man drei 
bzw. vier Haftlinge. Die Zahl der Gefangenen betrug 
Mitte Juli 1933 ungefahr 80, im September 300 bis 400. 
Ihr Alter lag zwischen 14 und 80 Jahren.38 

Der Regierungsprasident von Diisseldorf schrieb am 
6. Juli 1933 an den preuBischen Innenminister, in seinem 
Bereich sei ein Konzentrationslager eingerichtet worden, 
»weil die Strafanstalten des Regierungsbezirks infolge 
der zahlreichen in Schutzhaft genommenen politischen 
Gefangenen sehr stark belegt waren und vorlaufig mit 
einer Verminderung der Gefangenenzahl nicht gerechnet 
werden konne. Das beabsichtigte leerstehende Fabrikge- 
baude der fruheren >Wuppertaler Putzwollfabrik< sei fin- 
die Unterbringung von 200 bis 300 Gefangenen geeignet 
und solle der SA-Untergruppe ohne Mietkosten iiber- 
lassen werden.« In der Antwort aus Berlin hieB es am 
24. Juli: »Fiir den Bewachungsdienst fur das vom Poli- 
zeiprasidium Wuppertal und der dortigen SA-Unter¬ 
gruppe voriibergehend eingerichtete Lager zur Unter- 
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Gunther Wieland, Das war der 

Volksgerichtshof. Ermittlungen, 
Fakten, Dokumente, Berlin 1989, 
S. 71. 
32 Langhoff, S. 227; Mainz, 

S. 440ff. 
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ZStA Merseburg, 2.5.1, 
Nr. 14166, Bl. 18. 
36 ZStA Merseburg, 2.5.1, 
Nr. 14 166, Bl. 18, Nr. 14 170, 
Bl. 6 v. Nr. 14 168, Bl. 85. 
37 Deutsche Volkszeitung v. 
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bringung politischer Schutzhaftlinge genehmige ich die 
Gestellung eines — nur aus geeigneten SS-Leuten zu- 
sammenzustellenden — Wachkommandos in Starke bis 
zu 30 Mann Hilfspolizeibeamten... Unter Bestatigung 
der bereits vor einigen Tagen erfolgten fernmundlichen 
Mitteilung weise ich nochmals darauf hin, daB die 
dauernde Einrichtung eines Konzentrationslagers bzw. 
Durchgangslagers in Wuppertal nicht in Frage kommt, 
da die politischen Schutzhaftlinge aus den westlichen 
Bezirken schon in den nachsten Wochen in die im Bau 
befindlichen Moorlagerim Regierungsbezirk Osnabriick 
iiberfuhrt werden sollen; die Herrichtung des Lagers in 
Wuppertal ist daher nur als eine voriibergehende Ein¬ 
richtung zu betrachten.«39 

KZ Kemna 

Am 5. Juli hatte der Polizeiprasident, SA-Oberfiihrer 
Willi Veller, das Lager Kemna am Rande von Wupper- 
tal-Barmen errichten lassen. In dem leeren Fabrikgebau- 
de benutzte man zwei Halien und zwei Stockwerke. Platz 
war hochstens fur 200 bis 300 Gefangene, doch wurden 
bis zu 1000 hineingezwangt. Insgesamt schleppten die 

Nazis schatzungsweise 4500 Menschen durch das KZ 
Kemna. Ein Teil von ihnen muBte Erdarbeiten in der 
Umgebung leisten. 

39 Karl Ibach, Kemna. Wupper- 1933-1934, Wuppertal 1981, 
taler Konzentrationslager S. 111 f. 

Entgegen dem Verlangen des Innenministeriums, das 
wohl auf den Leiter der Polizeiabteilung, SS-Gruppen- 
fiihrer Kurt Daluege, zuriickging, wurden in der Kemna 
30 bis 35 SA-Leute als Wachmannschaft eingesetzt, die 
in drei Schichten Dienst taten. Kommandanten waren 
fur kurze Zeit SA-Sturmfiihrer Hugo Neuhoff, danach 
bis Anfang Dezember 1933 SA-Sturmbannfiihrer Alfred 
Hilgers, anschlieBend fur etwa einen Monat SA-Sturm- 
bannfiihrer Wolters. Mehrfach inspizierten der Diissel- 
dorfer Polizeiprasident, SS-Obergruppenfiihrer Fritz 
Weitzel, der Regierungsprasident und eine Kommission 
des Innenministeriums das Lager, ohne etwas zu 
beanstanden.40 

In Porz bei Koln lieB der Fiihrer des SA-Sturmbannes 
III/65 aus Bergisch Gladbach, SA-Sturmbannfiihrer 
Schreiber, nach dem 9. Juli in einen leerstehenden 
Betrieb, der der IG Farbenindustrie AG gehorte, 
politische Gefangene schleppen. Vom 15. bis Ende Juli 
versuchten hier 27 SA-Leute aus Porz und Wahn 
mindestens 63 Mitglieder der beiden groBen Arbeiter- 
parteien, meist Kommunisten, zu Aussagen zu notigen. 
Im letzten Novemberdrittel diente die Fabrik erneut zur 
MiBhandlung von 21 politischen Haftlingen.41 

Seit 18. Juli existierte ein Konzentrationslager in der 
Provinz Schleswig-Holstein in Kuhlen bei Rickling in 
der Nahe von Neumiinster. Zuerst in einem Gutshof, 
nach iiber einer Woche in einer beschlagnahmten Barak- 
ke der Evangelischen Freischar der Arbeit, sollte es laut 
»Holsteinischem Courier« vom 20. August 1933 fur 100 
Haftlinge ausreichen. 

Tabelle 11 

Haftlinge im KZ Kuhlen, Juli bis Oktober 1933 

Monat Juli August September Oktober 
Anzahl 19 102 141 115 

Quelle: Ricklinger Briiderbrief v. April 1983. 

Insgesamt durchlitten 191 Gefangene das Lager. Nach 
unvollstandigen Angaben war der jiingste 18, der alteste 
63 Jahre alt. 51 von ihnen stammten aus Neumiinster, 
darunter ein Vater mit seinen beiden Sohnen, 44 aus 
dem Kreis Pinneberg, 38 aus dem Kreis Segeberg. 
Nach einem Haftlingsbericht muBten zehn von ihnen in 
einem Barackenraum von 40 m3 hausen. Lagerleiter war 
der SS-Angehorige Othmar Walchensteiner, dem ein 
SS-Mann und neun SA-Leute unterstanden. Die Verwal- 
tung lag beim Diakon Franz Schuba, wie auch der 

40 Ebenda, S. 16f., 24, 115, 98 
u. 80; ZStA Potsdam, Reichs- 

justizministerium, ZF g 
10/1178/34, unfol. 

41 Gebhard Aders, Das Schutz- 
haftlager der SA am Hochkreuz 
in Porz-Gremberghoven, in: 
Rechtsrheinisches Koln, 1982, 
S. 104ff. 
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Landesverein fur Innere Mission Vergiitung an die 

Wachmannschaft zahlte.42 
Fur ein groBes, im August entstandenes preuBisches 

Konzentrationslager kam am 26. Mai der Vorschlag aus 
der Polizeiverwaltung Brandenburg: die aufgegebene, 
alte Strafanstalt in der Innenstadt, in die schon in acht 
Tagen 150 bis 200 Haftlinge eingewiesen werden konnten 
und die fur maximal 600 ausreiche. Die Bewachung 
werde die SA und SS stellen, Verpflegung das neue 
Zuchthaus.43 Die Priifung, ob das seit 1820 existierende 
Zuchthaus, ab 1931 als unzumutbar geschlossen, geeig- 

net sei, zog sich hin. Am 10. August jedoch wies das 
preuBische Innenministerium an, dort ein Lager fur 
politische Schutzhaftlinge einzurichten. Laut Schreiben 
vom 19. August war ein Polizeiobersekretar zu Vorarbei- 
ten abzuordnen. Fiinf Tage spater teilte der preuBische 
Innenminister mit, das KZ Brandenburg ware eroffnet 
worden. Die Verwaltungsdirektion des staatlichen Kon- 
zentrationslagers sei eine »selbstandige Behdrde, die mir 
unmittelbar untersteht und daher auch ihre Berichte mir 
unmittelbar vorzulegen hat«. Am selben Tag meldete der 
»Brandenburger Anzeiger«, die ersten 90 Haftlinge wa- 
ren eingetroffen. In den nachsten Wochen werde sich 
ihre Zahl auf 1200 erhohen. Die Bewachung bestand aus 
Berliner SS-Leuten unter dem Kommandanten Fritz 
Tank. Der Gestapo-Beauftragte hieB Armes oder Her- 

44 mes. 
Ein anderes Konzentrationslager entstand im Herbst 

1933 in Stettin. Laut einer Besprechungsnotiz vom 
19. Juni verlangten der Regierungsvizeprasident, der 
Polizeiprasident und ein SA-Oberfiihrer »in den Barak- 
ken (des Sportplatzes — d. Verf.) in der JahnstraBe, wo 
in einem Hause der SA bereits Unterbringungsraume 
hergestellt wurden, eine entsprechende Dienstelle zwecks 
Vernehmung von Schutzhaftgefangenen« einzurichten.45 

Im Herbst 1933 amtierte der Berliner SS-Oberfiihrer 
Fritz Engel als Polizeiprasident in Stettin. Er hatte in 
Berlin schon viel von dem Gestapo-Gefangnis Co- 
lumbia-Haus und den KZ Brandenburg, Sonnenburg 
und anderen Lagern gehort. So verstand er den Auftrag, 
den ihm der Gestapo-Chef Diels erteilte: »Sie miissen 
einen Bunker errichten, nach Pommern miiBte eine 
Columbia-Diele kommen!« Daraufhin suchten die Stet- 

42 BringmannIDiercks, S. 47 f.; 
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tiner Gestapo-Beamten SS-Sturmfiihrer Joachim Hoff¬ 
mann und SS-Scharfiihrer Bruno Vater ein geeignetes 
Haus. Sie fanden es »in einem vollig verfallenen und 
verwahrlosten Verwaltungsgebaude der friiheren Vul- 
kanwerft in (Stettin-)Bredow.« In dessen Kellern wurden 
ab Anfang Oktober durchschnittlich etwa 25 bis 40 Haft¬ 
linge eingekerkert. In den oberen Stockwerken befand 
sich eine SS-Fiihrerschule. Lagerkommandanten waren: 
SS-TruppfiihrerOtto Meier, im Februar 1934SS-Trupp- 
fiihrer Karl Salis, danach fur kurze Zeit SS-Truppfiihrer 
Fritz Pleines, samtlich Polizeiangestellte. Weiter ge- 
horten drei SS-Leute zur Bewachung. Diels besichtigte 
am 15. Februar 1934 die Marterstatte und fand die 
Verhaltnisse »wie iiberall iiblich«.46 

Oldenburg 

In Oldenburg wurde etwa ab Juni 1933 das Amtsge- 
richtsgefangnis Eutin als Konzentrationslager bezeich- 
net. Zur selben Zeit begann der Einsatz seiner Insassen 
zu Kultivierungsarbeiten im Lindenbruch. Im Oktober 
1933 bestanden fur kurze Zeit Lager in Neukirchen und 
in einem Schweinestall in Niichel. Zu Arbeiten im 
StraBenbau verlegte man am 3. Oktober KZ-Haftlinge 
in ein ehemaliges Reichsbannerlager in Holstendorf. Als 
es geraumt werden muBte, kamen die ca. 50 Haftlinge 
am 5. Dezember in ein Privathaus in Ahrensbok. 

Alle diese Lager unterstanden dem Regierungsprasi- 
denten des oldenburgischen Landesteils Liibeck, Johann 
Heinrich Bohmcker. Ihr Leiter war der SA-Sturmfuhrer 
Theodor Tenhaff, sein Stellvertreter der SA-Truppfiihrer 
Herbert Bartels. Die Bewachung oblag SA-Leuten. 
Durchschnittlich befanden sich 20 bis 40 Haftlinge in 
Eutin, 50 bis 70 in Holstendorf und Ahrensbok. 
Insgesamt waren in den oldenburgischen Konzentra- 
tionslagern etwa 300 bis 400 Menschen inhaftiert.47 

Anhalt 

Im Anhaltischen wurde, wie der »Anhalter Anzeiger« 
am 30. August meldete, urn die Gerichtsgefangnisse zu 
entlasten, ein Ubergangskonzentrationslager einge- 
richtet. Es befand sich im Volkshaus der Gewerkschaft 
in RoBlau, wohin uber 100 politische Haftlinge gebracht 

46 ZStA Merseburg, 2.5.1, 
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wurden. Mitte Oktober 1933 transportierte man die 
ersten 25 Haftlinge aus Dessau an, spater weitere 
Landesbewohner aus dem KZ Oranienburg, wohin 
ungefahr 40 von ihnen Mitte Juni 1933 geschleppt 
worden waren. Anfang 1934 sperrten die Macht- 
haber auch die Frau des SPD-Abgeordneten Gerhart 
Seger und dessen noch nicht zweijahrige Tochter in das 
KZ RoBlau ein. Lagerleiter war der Wachtmeister Otto 
Marx, dem 12 bis 14 Mann Bewachung unterstanden.48 

Bremen 

In Bremen beschaftigte sich am 11. Juli 1933 der Senat 
mit Konzentrationslagern. Innensenator Theodor Laue 
erklarte: »Mit Rucksicht auf die anhaltenden kommu- 
nistischen Umtriebe beabsichtige er, das Konzentra- 
tionslager an der Walsroder StraBe (MiBler - d. Verf.) 
aufzuheben und etwa 50 besonders gefahrliche Schutz¬ 
haftlinge auf dem Fort Langliitjen II unterzubringen. 
Kosten wurden durch diese MaBnahme nicht entstehen, 
da die Marineleitung die Befestigungsanlage auf 
Langliitjen II kostenlos zur Verfiigung stelle.« Die 
iibrigen Haftlinge seien zu »nutzbringender Arbeit« 
heranzuziehen, »und zwar auf dem sogenannten 
Ochtumsand, wo die WasserstraBendirektion Sand 
ablagere, der mit einer Humusschicht bedeckt werden 
miisse.«49 

Am 13. September teilte die Gestapo in den 
»Hamburger Nachrichten« mit: Der groBte Teil der 
Bremer Schutzhaftlinge sei »nun auf einem Schiff 
untergebracht, das fiir Wohn-und Wirtschaftszwecke 
hergerichtet ist und unmittelbar bei der Arbeitsstelle 
liegt. Ein zweites Lager ist auBerhalb Bremens in einer 
friiheren Militarbefestigung eingerichtet worden. Hier 
sind diejenigen Personen untergebracht, die wegen ihrer 
politischen Tatigkeit und ihrer Einstellung gegen den 
nationalen Staat als besonders gefahrlich anzu- 
sehen sind. In Zukunft sollen die Personen, die wegen 
Fortsetzung staatsfeindlicher Propaganda in Schutzhaft 
genommen werden, ebenfalls in diesem Lager unter¬ 
gebracht werden, wo sie langere Zeit Gelegenheit haben, 
liber ihre verbrecherische Tatigkeit nachzudenken.« 
Tags zuvor waren Schutzhaftlinge auf das Lloyd-SchifT 
Nr. 86 bei Ochtumsand an der Ochtum-Miindung und 
andere schon am 9. September in die Kasematten des 
ehemaligen kaiserlichen Marineforts Langliitjen II an 
der Wesermiindung bei Bremerhaven transportiert 
worden. Die befestigte Insel wurde im weiten Umkreis 
gesperrt; Fischerboote und andere Wasserfahrzeuge 
vertrieb die Wache mit Schiissen. Auf dem Schiff 
befanden sich ungefahr 150 politische Gefangene.50 
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standhaft. Der antifaschistische 
Widerstandskampf in Dessau 
unter Fuhrung der Kommunisti- 
schen Partei Deutschlands, Des¬ 
sau 1965, S. 45 f.; Dok.-Zentrum, 

KZ und Haftanstalten, Versch., 
Nr. 3 a u. 5. 
49 ITS, Arolsen, HGM Bremen- 
Findorf, unpag. 
50 Antifaschistischer Wider- 

stand 1933-1945 in Bremen, S. 7 

KZ Bremen-Ochtumsand 

Thuringen 

In Thuringen wurde am 2. November bekanntgemacht, 
daB ein Konzentrationslager in Bad Suiza eingerichtet 
sei und dem Ministerium des Inneren unterstiinde. Der 
Auftrag, das Gebaude, der Thiiringer Staatsbank 
gehorend und als Hotel und Textilfabrik genutzt, als 
Haftlingslager vorzurichten, war Anfang Oktober 1933 
erteilt worden. Eine Besichtigung hatte ergeben, daB im 
ersten GeschoB der Seiten- und Hintergebaude Platz fiir 
etwa 130 mannliche Schutzhaftlinge sei, wahrend im 
zweiten Stockwerk weibliche Gefangene sowie die 
Werkstatten untergebracht werden konnten. Die Bauan- 
weisung erstreckte sich auf eine Kapazitat von 250 
KZ-Insassen. 

Als Kommandant fungierte der Kriminalsekretar Carl 
HaubenreiBer. Ihm unterstanden SA- und ein paar 
SS-Leute, insgesamt 80 Mann. Im KZ Bad Suiza be¬ 
fanden sich im Monat seiner Errichtung 50 bis 60 
Haftlinge, vor allem »friihere kommunistische Landtags- 
abgeordnete und fuhrende Funktionare der KPD« sowie 

u. 68f.; Bremen-Kaputt. Bilder gen hg. von C. U. Schminck- 
vom Knege 1939-1945. Be- Gustavus, Bremen 1983, S. 26. 
richte, Dokumente, Erinnerun- 
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andere »Personen, bei denen eine langere Schutzhaft 
erforderlich« sei. Darunter war rund ein Dutzend Frauen 
wie Martha Giibler, Lydia Poser aus Jena und Rosa 
Wohlfahrt aus Saalfeld.51 

Wurttemberg 

In Wurttemberg hatten die Nazis schon Ende Mai 1933 
rund 60 Haftlinge aus dem KZ Heuberg in das Garni- 
sonsarresthaus Ulm geschleppt. Zum groBten Teil KPD- 
Funktionare, galten sie als besonders gefahrlich und 
sollten scharfer als andere angefaBt werden. Ende Sep¬ 
tember verbrachte man weitere Haftlinge nach Ulm, 
vorwiegend Sozialdemokraten. Die Bewachung des La¬ 
gers aus kasernierten Schutzpolizisten stand unter Lei- 
tung des Polizeioberwachtmeisters Gnaier. 

Danach wurden Ende November die ersten Ge- 
fangenen im neueingerichteten KZ Fort Oberer Kuhberg 
bei Ulm von den Lastkraftwagen getrieben, die man 
vom Heuberg und von dessen Ulmer Filialstelle gebracht 
hatte. Sie fanden diistere, feuchte und vollig verdreckte 
Kasematten der seit dem ersten Weltkrieg nicht mehr 
benutzen Festung vor. Sie muBten Stroh auf dem 
Lehmboden ausbreiten und konnten das Lager erst nach 
Wochen mit Tischen, Stiihlen und Ofen ausstatten. Im 
Dezember folgte das Gros der wiirttembergischen In- 
sassen des KZ Heuberg. Durchschnittlich schmachteten 
schatzungsweise 300 Haftlinge im KZ Kuhberg. Sie 
muBten im Steinbruch, beim Wegebau sowie in der 
Reparaturwerkstatt fur die Reichswehr in der Festung 
Schirrhof arbeiten. Die SA-Bewachung unter dem Ober- 
leutnant a. D. Karl Buck kam ebenfalls vom Heuberg.52 

Mecklenburg und Schaumburg-Lippe 

In Mecklenburg sollte laut »Vossischer Zeitung« vom 
20. September »nunmehr auch... ein Konzentrations- 
lager eingerichtet werden«. Und die Schaumburg-Lippe- 
sche Landesregierung meldete am 12. Oktober dem 
Reichsinnenministerium, nach einem Antrag aus Lippe- 
Detmold sei beabsichtigt, das Arbeitsdienstlager in Hei- 
dequelle in ein Konzentrationslager umzuwandeln. Wenn 
dies geschehe, wurden Schutzhaftlinge aus Schaumburg- 

Lippe dorthin gebracht.53 

51 Bekanntmachungen fur die 

staatliche Polizei v. 4. 11. 1933; 
StA Weimar, Kreisamt Weimar, 
Nr. 994, unfol.; ZStA Potsdam, 
Reichsministerium des Innern, 
Nr. 25 709, Bl. 184; Archiv der 
Nationalen Mahn- und Gedenk- 
statte Buchenwald (im folgenden 
Arch. Buchenwald), Nr. 31/373, 
31/382-2 u. -3; Schreiben von 
Robert Stephan an die Zentral- 
leitung des Komitees der Anti- 
faschistischen Widerstands- 
kampfer der DDR v. 8. 7. 1984. 

52 Schatzle, Stationen 
S. 28ff.; Werner Weidlin, Das 
Konzentrationslager Fort Obe¬ 
rer Kuhberg, Ludwigsburg 1983, 
S. 20fT.; ZStA Potsdam, Reichs¬ 
ministerium des Inneren, 
Nr. 26 058, Bl. 284; Silvester 

Lechner, Das KZ Oberer Kuh¬ 
berg und die NS-Zeit in der 
Region Ulm/Neu-Ulm, Stuttgart 
1988, S. 12ff. 
53 ZStA Potsdam, Reichs¬ 
ministerium des Inneren, 
Nr. 25 709, Bl. 66. 

Frauenlager 

Schon am 3. Juni waren die ersten beiden weiblichen Ge- 
fangenen, die Kommunistinnen Marie Peix und Hannah 
Vogt, in das Werkhaus Moringen gesperrt und dort in 
einem Krankenzimmer untergebracht worden. Die Zahl 
der inhaftierten Frauen erhohte sich rasch, so daB sie 
Anfang Juli in einen groBen Saal verlegt werden muBten. 
In Moringen befanden sich Ende August 25 Frauen, die 
die SS-Bewachung nicht viel anders als die Manner 

behandelte. 
Zur selben Zeit fragte das preuBische Innenministe- 

rium in Hannover an, welche Moglichkeiten bestiinden, 
in Moringen weitere weibliche Gefangene unterzubrin- 
gen. Der Regierungsprasident antwortete am 25. Sep¬ 
tember, das Lager konne 400 Frauen fassen. Daraufhin 
wies der Innenminister am 12. Oktober die Oberprasi- 
denten der Provinzen an, alle weiblichen Schutzhaftlinge 
nach Moringen zu uberfiihren. Von ihnen kamen die 
ersten sechs Tage spater, das Gros, ungefahr 70 Frauen, 
am 9. November an. Nachdem am 29. November alle 
168 mannlichen Insassen in das KZ Oranienburg trans- 
portiert worden waren, befanden sich 75 weibliche poli- 
tische Gefangene im Frauenkonzentrationslager Mo¬ 
ringen. Auch nichtpreuBische Lander wiesen einge- 
kerkerte Frauen nach Moringen ein, wo nach Abzug der 
SS-Leute im November Aufseherinnen aus der NS- 
Frauenschaft dem Direktor des Arbeitshauses, Hugo 

Krack, unterstanden.54 

Lager fur Asoziale 

Ein weiteres preuBisches Konzentrationslager mit frei- 
lich ganz anderem Charakter lieB der Landrat yon 
Meseritz »zur Bekampfung des Bettler- und Landstreich- 
erunwesens« errichten und in Gumpertshof tatsachlich 
oder vermeintlich Asoziale einsperren. Aus der bebilder- 
ten Meldung des »Volkischen Beobachters« vom 4. Ok¬ 
tober 1933 ging hervor, daB sich damals dort 50 Insassen 
befanden, die landwirtschaftliche Arbeiten verrichten 
muBten. Mit solchen »Bettlerlagern«, die auch bei Gor- 
litz und in Singen-Hohentwiel entstanden55, wollte man 
einerseits die in Betracht Kommenden viel langer und 

54 Moringen, S. 15ff.; Mlynek, 

S. 76f.; StA Potsdam, Rep. 6 B, 
Landratsamt Cottbus, Nr. 637, 
Bl. 28; Hanna Elling, Frauen im 
deutschen Widerstand 
1933-1945, Frankfurt/M. 1979, 
S. 23f.; Ino Arndt, Das Frauen¬ 
konzentrationslager Ravens- 
brvick, in: Studien ..., S. 94f.; 
Bericht von Rita Sprengel an die 
Zentralleitung des Komitees der 
Antifaschistischen Widerstands- 
kampfer der DDR von Anfang 
1983. 

55 Wolfgang Ayass, »Es darf in 
Deutschland keine Landstreicher 
mehr geben«. Die Verfolgung 
von Bettlem und Vagabunden 
im Faschismus, Hausarbeit, Ge- 
samthochschule Kassel, Kassel 
1980 (MS), S. 82; ders., Bettler, 
Landstreicher, Vagabunden, 
Wohnungslose und Wanderer, 
in: Mitteilungen der Dokumen- 

tationsstelle fur NS-Sozialpolitik, 
1985, H. 9/10, S. 61. 
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Tabelle 12 

Beriichtigte Folterstatten, Konzentrationslager und Schutzhaftabtei- 
lungen in Polizeigefangnissen und Justizstrafanstalten 1933 

Folterstatte 
Lager bzw. 
Schutzhaft- 
abteilung 

Land/ 
Regie- 
rungs- 
bezirk 

Zeit der 
Errichtung 

Art des 
Gebaudes 

Bewachung 

Ahrensbok Oldenburg 5. Nov. Wohnhaus SA 
Alt Daber PreuBen 

Potsdam 
28. April Kinderheim SA 

Altenberg Sachsen vor 
12. April 

Gerichts- 
gefangnis 

SA 

Ankenbuck Baden Ende April Gutshof SA, SS u. 
Stahlhelm 

Anrath PreuBen 
Diisseldorf 

? Gefangnis Justizbeamte 
und SA 

Annaberg Sachsen Marz Schutzenhaus SA 
Augustusburg Sachsen Anf. Marz SchloB/ 

Gefangnis 
SS 

Babelsberg PreuBen 
Potsdam 

Marz SA-Heim SA 

Bad Suiza Thiiringen 2. Nov. Fabrik Polizei, SA 
Bautzen Sachsen vor 

24. April 
Fabrik SA 

Bayreuth Bayern Marz Arbeitshaus 
u. Zuchthaus 

7 

Benning- 
hausen 

PreuBen 
Arnsberg 

29. Marz Provinzial- 
werkhaus 

SA 

Bergisch 
Gladbach 

PreuBen 
Koln 

22. Juni Fabrik SA 

Bergkamen- PreuBen vor Fabrik Polizei, SA 
Schonhausen Arnsberg 13. April u. Stahlhelm 
Berlin, Bel- 
forter StraBe 

PreuBen 
Potsdam 

Friihjahr Wasserturm SA 

Berlin, Co- 
lumbia-Haus 

PreuBen 
Potsdam 

Juni (?) Militar- 
gefangnis 

SS 

Berlin, Gene- 
ral-Pape-Str. 

PreuBen 
Potsdam 

Marz Kaserne SA 

Berlin, Hede- 
mann-/Fried- 
richsstraBe 

PreuBen 
Potsdam 

Marz NSDAP- 
Gebaude 

SA 

Berlin-Kope- Berlin Marz u. SA-Lokale SA 
nick Potsdam ab 21. Juni Amtsgerichts- 

gelangnis 
Berlin-Plotzen 
see 

- Berlin 
Potsdam 

Marz Haftanstalt SA 

Berlin-Span- 
dau 

Berlin 
Potsdam 

3. Marz SA-Lokal SA 

Berlin-Span- 
dau 

Berlin 
Potsdam 

2. Marz Polizeige- 
fangnis 

7 

Bermsgrun Sachsen 8./9. April Sporthalle SA, SS 
Blankenburg Braun¬ 

schweig 
September Lokale SS 

Bochum PreuBen 
Arnsberg 

ab 
6. Marz 

Zeche/Stahl- 
werks-Kasino/ 
Schulkeller 

SA, SS 

Borgermoor PreuBen 
Osnabriick 

17. Juni Baracken- 
lager 

Polizei, 
SS, SA 

Bornicke PreuBen 
Potsdam 

Mitte Mai Fabrik- 
Wehr- 
sportschule 

SA 

Brandenburg PreuBen 
Potsdam 

10. August Zuchthaus SS 

Brauweiler PreuBen 
Koln 

Marz Provinzial- 
Landesanstalt 

SA, SS 

Breitenau PreuBen 
Kassel 

April Landesar- 
beitsanstalt 

SA, SS 

Bremen-Fin- 
dorf 

Bremen 1. April Auswanderer- 
hallen 

Polizei, 
SS 

Bremen- 
Ochtumsand 

Bremen 13. Sept. SchifT 7 

Bremerhaven Bremen 9. Sept. Festung 7 

Breslau- 
Durgoy 

PreuBen 
Breslau 

28. April Ehem. 
Kriegs- 
gefangenen- 
lager 

SA 

Chemnitz Sachsen Anf. Marz Sportplatze/ 
SA-Lokal 

SA 

Coburg Bayern 20. Marz Herberge/ 
Polizei- 
kaserne 

SS, SA, 
Polizei 

Colditz Sachsen 21. Marz SchloB/ 
Landes- 
anstalt 

SA 

Dachau Bayern 22. Marz Fabrik/ 
Barak- 
kenlager 

Polizei, 
SS 

Dornburg Anhalt ? SchloB SA 
Dortmund PreuBen 

Arnsberg 
Friihjahr Polizeiwache Polizei, 

Dresden Sachsen Marz Gefangnis 7 

Diisseldorf PreuBen 
Diisseldorf 

12. Marz SA-Lokale/ 
Bankhaus- 
Keller 

SA, SS 

Diisseldorf PreuBen 
Diisseldorf 

Marz Gerichts- 
gefangnis 

SA, SS u. 
Stahlhelm 

Duisburg PreuBen Mai SA-Lokal SA 
Elisenau b. 
Blumberg 

PreuBen 
Potsdam 

September Vorwerk SA 

Erfurt PreuBen 
Erfurt 

Marz Polizei- 
gefangnis 

Polizei 

Erfurt PreuBen 
Erfurt 

April Fabrik SA 

Essen PreuBen vor 
Diisseldorf 25. April 

Zeche SS 

Esterwegen I PreuBen 1:12. Aug. Barak- SS, Poli¬ 
und 11 Osnabriick II: 15. Aug. kenlager zei, SA 
Eutin Oldenburg ? Amts- 

gerichts- 
gefangnis 

SA 

Frankfurt/M. 
Ginsheimer 
LandstraBe 

PreuBen 
Wiesbaden 

? Besserungs- 
anstalt 

SA 

Frankfurt/M. 
Hermesweg 

PreuBen 
Wiesbaden 

? Schule 7 

Frankfurt/M. 
Morfelder 
LandstraBe 

PreuBen 
Wiesbaden 

? SA-Lokal SA 

Frankfurt/M. 
Mozartplatz 

PreuBen 
Wiesbaden 

? Loge 7 

Freiberg Sachsen Friihjahr Fabrik SA 
Freital Sachsen Friihjahr Volkshaus/ 

Gefangnis 
SA 

Glauchau Sachsen Marz u. 
Mai 

Volkshaus/ 
Polizei¬ 
wache 

SA 
SA 

Gliickstadt PreuBen 
Schleswig 

Anf. April Landesar- 
beitsanstalt 

Polizei, 
SA 

Gollnow PreuBen 
Stettin 

11. April Festung 7 

Gotteszell Baden Ende 
Marz 

ehem. 
Kloster/ 
Frauen- 
fangnis 

7 

Gumbertshof PreuBen vor 4. Okt. 7 7 

Hainewalde Sachsen 27. Marz SchloB SA 

Hainichen Sachsen 4. April Volks- u. 
Sportheim 

SA 
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Table 12 (Fortsetzung) 

Folterstatte 
Lager bzw. 
Schutzhaft- 
abteilung 

Land/ 
Regie- 
rungs- 
bezirk 

Zeit der 
Errichtung 

Art des 
Gebaudes 

Bewachung 

Halle, Merse- 
burger u. 
Paracelcius- 
straRe 

PreuBen 
Merseburg 

April Kasernen Polizei, 
Stahlhelm 

Hamburg Hamburg Marz Stadthaus/ 
Unter- 
suchungs- 
gefangnis 

SA, SS, 
Stahlhelm 

Hamburg- 
Fuhlsbuttel 

Hamburg Ende 
Marz 

Zuchthaus Polizei, 

SS 
Hammerstein PreuBen 

Grenz- 
mark 

26. Juni Truppen- 
ubungsplatz 

Polizei, 
SS 

Hanau Hessen Juni Villa 
eines 
SS-Fiihrers 

SA, SS 

Hannover PreuBen 
Hannover 

Marz SA-Lokale SA 

Hassenberg Bayern Fruhjahr Lager ? 
Havelberg PreuBen 

Potsdam 
16. Mai Realschule SA 

Heinersdorf PreuBen 
Liegnitz 

vor 
6. April 

SchloB/ 
Sport- 
schule 

SA 

Heuberg Wurttem- 
berg 

21. Marz Truppen- 
iibungs- 
platz 

Polizei, 
SA 

Hof Bayern Marz Gerichts- 
gefangnis 

? 

Hohenstein- 
Ernstthal 

Sachsen 24. Juni SA-Lokale/ 
Gefangnis 

SA 

Hohnstein Sachsen 14. Marz Burg/ 
Jugend- 
herberge 
Fabrik/ 
Reichs- 
banner- 
lager 

SA 

Holstendorf Oldenburg 3. Oktober ? 

Juterbog PreuBen 
Potsdam 

Fruhjahr SA-Lokal SA, SS 

Kassel PreuBen 
Kassel 

Marz u. 
April 

Lokal und 
Asyl 

SA 

Kislau Baden 23. April SchloB/ 
Landesar- 
beitsanstalt 

SA 

Kleve PreuBen 
Aachen 

1. April Gefangnis SA, 
Stahlhelm 

Koln, Bonner 
Wall 

PreuBen 
Koln 

Marz Polizei- 
gefangnis 

? 

Koln, 
Mozart- 
straBe 

PreuBen 
Koln 

Marz NSDAP- 
Gebaude 

SA, SS 

Koln PreuBen 
Koln 

Marz Justiz- 
haft- 
anstalt 

? 

Konigsbriick Sachsen 22. Marz Heim ? 
Konigstein- 
Halbestadt 

Sachsen Mitte 
Marz 

Natur- 
freundeheim 

SA 

Kuhberg Wurttem- 
berg 

Ende 
November 

Festung SA 

Kuhlen PreuBen 
Schleswig 

18. Juli Arbeits- 
dienst- 
lager 

SA, SS 

Landau Bayern ? Fort SA 

Langen Hessen 12. Marz Rathaus SA 
Leipzig Sachsen 10. Marz Polizei- 

gefangnis/ 
SA-Lokale 

SA 

Lengefeld Sachsen 19. Marz Sportheim SA 
Leschwitz PreuBen Mitte Fabrik SA 

Liegnitz April 
Leubsdorf Sachsen Marz 7 SA 
Lichtenburg PreuBen 12. Juni SchloB/ Polizei, 
(Prettin) Merseburg Zuchthaus SS 
Limbach/Sa. Sachsen Anfang Hotel/ SA 

Marz Gefangnis 
Lobau Sachsen Marz Fabrik SA, SS 
Lugau Sachsen 9. Marz Fabrik SA 
Magdeburg PreuBen Ende Mai/ Sportstadion SA 

Magde¬ Anfang 
burg Juni 

Meissnershof PreuBen Anfang Gut/ SA 
b. Hennigs- 
dorf 

Potsdam Mai SA-Schule 

Moringen PreuBen 11. April Provinzial- Polizei, 
Hildesheim ab 3. Juni werkhaus SA, NS- 

Frauen Frauensch. 
Miinchen- Bayern Marz Gefangnis SA u. 
Stadelheim Justiz 
Miinchen Bayern Marz Polizei- Polizei, 

gefangnis SA u. SS 
Miinchen Bayern vor Sept. Braunes Haus SA 
Mylau Sachsen 8. Marz Turnhalle SS 
Nauen PreuBen Fruhjahr Keller des SA 

Potsdam Landrats- 
amtes 

SA 

Neuruppin PreuBen 
Potsdam 

Fruhjahr SA-Lokal SA 

Neustadt an 
der Haardt 

Bayern 10. Marz Kaserne SA 

Neusustrum PreuBen 1. Oktober Baracken- Polizei, 
Osnabriick lager SA, SS 

Niesky PreuBen 3. Mai Braunes SA 
Liegnitz Haus 

Nohra Thiiringen 5. Marz Schule/ 
Flugplatz 

SA 

Niichel Oldenburg 10. Okto¬ 
ber 

Stall SA 

Nurnberg Bayern Marz Haftanstalt ? 
Niirnberg Bayern vor August SA-Lokale/ SA 

Speicher/ 
Polizei- 
wache 

Oberhausen PreuBen 5. Marz Real- SA 
Diisseldorf gymnasium 

Oelsnitz/E. Sachsen 9. Marz Zellenhaus SA 
Oldenburg Oldenburg Marz Gefangnis SA 
Oranienburg PreuBen 

Potsdam 
21. Marz Fabrik SA 

Osthofen Hessen 8. Marz Fabrik SS 
Pappenheim Sachsen 8. April Schul- 

ferienheim 
SA 

Perleberg PreuBen vor 
24. Mai 

Artillerie- SA, SS 

Potsdam depot 
Pima Sachsen Marz Festung SA 
Plaue Sachsen 8. Marz Arbeits- 

dienst- 
lager 

SA 

Porz PreuBen 
Koln 

15. Juli Fabrik SA 

Quednau PreuBen Fruhjahr Festung SA, 
(Konigsberg) Konigsberg Stahlhelm 
Reichen- 
bach/V. 

Sachsen 8. Marz Volkshaus SS 
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Table 12 (Fortsetzung) 

Folterstatte Land / Zeit der Art des Bewachung 
Lager bzw. 
Schutzhaft- 
abteilung 

Regie- 
rungs- 
bezirk 

Errichtung Gebaudes 

Remscheid- 
Luttring- 
hausen 

PreuBen Mitte 
Diisseldorf Marz 

Zuchthaus Justiz 

RoBlau Anhalt Ende 
August 

Fabrik SA 

Sachsenburg Sachsen 2. Mai Fabrik SA 

Schleusingen PreuBen 
Erfurt 

Friihjahr Amts- 
gerichts- 
gefangnis 

SS, 
Polizei 

Seiffen Sachsen Marz Turner- 
heim 

SA 

Senftenberg PreuBen 
Potsdam 

Friihjahr Schul- 
turnhalle 

SA 

Sonnenburg PreuBen 
Frank- 
furt/O. 

3. April Zuchthaus SA, Polizei, 
SS 

StaBfurt PreuBen 
Magdeburg 

Friihjahr NSDAP- 
Lokal 

SA 

Stettin PreuBen 
Stettin 

Marz Fabrik SA 

Stettin- 
Bredow 

PreuBen 
Stettin 

Oktober Fabrik SS 

Stollberg- 
Hoheneck 

Sachsen Marz Zuchthaus SA 

Straubing Bayern Marz Strafanstalt ? 

Struppen Sachsen Marz SA-Fiihrer- 
schule 

SA 

Stuttgart Wiirttem- 
berg 

Anf. 
Marz 

Frauen- 
gefangnis 

? 

Tanger- 
miinde 

PreuBen 
Magdeburg 

Juli Keller des 
Stadthauses 

SA, SS 

Ulm Wiirttem- 
berg 

25. Mai Garnisions- 
arresthaus 

SA 

Vechta Oldenburg Friihjahr Gefangnis Justiz 
Voigtsberg Sachsen Ende 

April 
Turnhalle SA, SS 

Waldheim Sachsen 18. Marz Zuchthaus ? 

WeiBenfels PreuBen 
Merseburg 

Friihjahr SchloB/ 
Polizei- 
kaserne 

SA, SS 

WeiBwasser PreuBen 
Liegnitz 

August SA-Heim SA 

Werden PreuBen 
Diisseldorf 

Friihjahr Haftanstalt ? 

Wernigerode PreuBen 
Magdeburg 

Friihjahr Lokal SS, SA 

Wittlich PreuBen 
Trier 

? ? ? 

Wittmoor Hamburg 10. April Fabrik Polizei, 
SA 

Wuppertal- 
Barmen 
(Kemna) 

PreuBen 
Diisseldorf 

5. Juli Fabrik SA 

Zittau Sachsen Marz Buch- 
handlung/ 
Lokale 

SA 

Zschorlau Sachsen 21. April Fabrik SA, SS 
Zweibriicken Bayern Marz Straf¬ 

anstalt 

? 

Zwickau 
(Osterstein) 

Sachsen spatestens 
10. Marz 

Straf¬ 
anstalt 

SA, SS 

Quelle: Zusammengestellt, soweit verlaBliche Angaben vorliegen, 
nach zeitgenossischen Schriftstiicken und Publikationen, Berichten 
ehemaliger Haftlinge und Untersuchungen nach 1945 in verschiede- 
nen Archiven und Veroffentlichungen, die wegen ihrer Vielzahl hier 
nicht angefuhrt werden konnen. Sie sind iiberwiegend in anderen 
Anmerkungen genannt.56 

scharfer isolieren, als das die Bestimmungen des Straf- 
gesetzbuches ermoglichten, andererseits die politischen 
Schutzhaftlinge in der Offentlichkeit mit Arbeitsscheuen, 
Dirnen und Verwahrlosten auf eine Stufe stellen. Diesem 
Ziel diente die relativ breite Publizitat, die die Nazipresse 
gerade diesen Haftlingen widmete. (Vgl. Tabelle 12)56 

56 Zur Tabelle 12: Das Braun- 

buch ..., S. 274f., zahlte mit 
Stand bei RedaktionsschluB im 
Juni/Juli 1933 namentlich 46 
sowie weitere nicht genau be- 
kannte Konzentrationslager auf. 
Davon waren, abgesehen von 
einigen nicht ganz korrekten 
Schreibweisen, nach heutigen 
Kenntnissen 28 zutreffend. Die 
Deutsche Freiheit v. 8. 12. 1933 
verzeichnete 73 Konzentrations¬ 
lager, wovon, gleichfalls mit klei- 
nen Abweichungen in der 
Schreibweise der Namen, 43 rich- 
tig waren. Die von Maximilian 

Scheer und anderen zusammen- 
gestellte Publikation: Das 
deutsche Volk klagt an. Hitlers 
Krieg gegen die Friedenskampfer 
in Deutschland. Ein Tatsachen- 

buch, Paris, 1936, S. 97, fiihrte 
112 Lager an. Davon stimmten 
63. Fehler in den Schreibweisen 
und daraus resultierende mehr- 
fache Auffiihrungen sowie 
andere nicht zutreffende Anga¬ 
ben und Liicken in diesen und 
weiteren Ubersichten erklarten 
sich aus den damaligen unzu- 
langlichen Informationen und 
aus Vermischung mit anderen 
Folterstatten und Haftanstalten, 
in denen Verhaltnisse wie in Kon- 
zentrationslagern herrschten. 
Ungeachtet dessen waren und 
bleiben die zeitgenossischen 
Kenntnisse iiber die Nazikon- 
zentrationslager beachtlich und 
gehorten zur antifaschistischen 
Aufklarung iiber den deutschen 
Faschismus. 
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Lagerregime 

In PreuBen unterstanden groBere Konzentrationslager 
unmittelbar dem Innenministerium. Sie wurden des- 
wegen oft auch als staatliche Lager bezeichnet. Kleinere 
Konzentrationslager beaufsichtigten Regierungsprasi- 
denten, Polizeiprasidenten oder Landrate, die sie viel- 
fach, wie das Potsdamer Polizeiprasidium Oranienburg 
ab 1. August 1933 \ materiell und finanziell ausstatteten. 
In Bayern wirkte der Politische Polizeikommandeur auf 
Dachau ein. Osthofen gehorte zur Zustandigkeit des 
hessischen Staatskommissars fur das Polizeiwesen. In 
Wiirttemberg gab das Innenministerium Anweisungen 
fur das KZ Heuberg. Das Landeskriminalamt Sachsen 
verfiigte in den »Vorlaufigen Bestimmungen liber die 
Errichtung und Verwaltung von Konzentrationslagern 
und Arbeitsdienstlager« vom 19. April 1933: Sie wurden 
»vorlaufig der Oberaufsicht des Landeskriminalamts 
unterstellt. Wird die Einrichtung weiterer Lager erfor- 
derlich, so ist dem Landeskriminalamt mit entsprechen- 
den Vorschlagen zu berichten, das sich in jedem Fall 
EntschlieBung vorbehalt.« Zudem wurden von Dresden 
die Lagerleiter eingesetzt. Wachmannschaft und Verwal- 
tungspersonal bestimmten die regionalen Amtshaupt- 
mannschaften und Polizeistellen, die sich auch mit den 
wirtschaftlichen Angelegenheiten der Lager beschaftig- 
ten. Das Landeskriminalamt regelte zugleich die Ein- 
weisung der von ortlichen Stellen benannten Schutz- 
haftlinge in Konzentrationslager und deren dortige 
Behandlung.2 

In anderen Landesteilen wirkten zentrale und regio- 
nale Stellen politisch und wirtschaftlich auf den Auf- und 
Ausbau von Lagern ein. Besonders deutlich zeigten das 
die vom preuBischen Innenministerium am 25. Septem¬ 
ber erlassenen und am 9. Oktober erganzten »Bestim- 
mungen liber das Betreten von Konzentrationslagern«. 
Danach durften Lager aufsuchen: Ober- und Regie- 
rungsprasidenten in ihrem Zustandigkeitsbereich sowie 
Gauleiter der NSDAP, wenn sie preuBische Staatsrate 
waren, weiter Beauftragte des Innenministeriums und 
Vorgesetzte der Wacheinheiten.3 

Die unmittelbare Lagerverwaltung in Oranienburg 
gliederte sich laut der »Deutschen Postzeitung« vom 
13. August 1933 in: 

1 StA Potsdam, Rep. 2 A, Regie- 
rung Potsdam, I Pol, Nr. 1193, 
Bl. 7 R. 
2 StA Dresden, AH Floha, 

I. Lagerkommandant mit 
a) Vernehmungsabteilung, 
b) Lichtbild und Fingerabdrlicke 

II. Adjutantur mit Arbeitsbeschaffung 
III. Verwaltung mit 

a) Kasse, 
b) Kartei, Expedition und Archiv, 
c) Post und Zensur 

IV. Gefangenenabteilung mit 
a) Materialausgabe und 
b) Bekleidungskammer 

V. Kiichenverwaltung 
VI. Wachabteilung 
VII. Sanitatsabteilung. 

Uber die Besetzung und die Aufgaben der Verneh¬ 
mungsabteilung vermerkte der Landrat von Nieder- 
barnim am 24. Juni, er habe dem KZ Oranienburg »zur 
Vernehmung von Schutzhaftlingen, zur Nachpriifung in 
strafprozessualer Hinsicht, zur Mitbeteiligung an der 
Leitung des Lagers und zur Einschaltung behordlicher 
Aufsicht seit dem 21. Marz 3 bis 6 Landjagerbeamte 
dauernd, also flir Tages- und Nachtdienst, zur Verfligung 
gestellt«. Am 14. September bat der Lagerkommandant 
das Landratsamt, die Polizeibeamten weiterhin im Lager 
zu belassen.4 

Uber die Vernehmungsabteilung schrieb die »Deut- 
sche Postzeitung«: »Jeder Haftling wird nach seiner 
Einlieferung karteimaBig festgestellt. Die Kartei enthalt 
die genaue Personalbeschreibung und ein Lichtbild jedes 
Haftlings. Von jedem Neueingelieferten werden Finger- 
abdriicke, und zwar von jedem Finger einzeln, herge- 
stellt.« 

Am 5. Juli legte der Oranienburger Kommandant die 
Besetzung und die Aufgaben der einzelnen Bereiche fest. 
»Die Vernehmungsabteilung (spatestens im Oktober 
Polizeiabteilung genannt — d. Verf.) untersteht Sturm- 
bannflihrer Kruger, dem zugeteilt sind Sturmflihrer 
Stahlkopf und der Leiter der fotografischen und daktyl- 
oskopischen Abteilung, Polizeihauptwachtmeister Hen- 
sel.« Uber die Postzensur hieB es: »Alle von den 
Gefangenen abgehende Post sowie die empfangende 
Post untersteht der genauesten Zensur. In Zweifelsfragen 
ist die Vernehmungsabteilung zwecks Zensierung 
heranzuziehen.« Die Gefangenenabteilung unter SA- 
Sturmfuhrer Werner Eve habe »auf strengste Zucht und 
Ordnung zu sehen. Irgendwelche Bestrafungen, die der 

4 Ebenda, Nr. 1192, Bl. 24. u. 53. 

Nr. 2393, Bl. 14ff. 
3 StA Potsdam, Rep. 2 A, Regie- 
rung Potsdam, I Pol, Nr. 1155, 
Bl. 39ff, u. 55. 
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Sturmfuhrer Eve in Vorschlag zu bringen hat, sind 
dem Lagerkommandanten zur Entscheidung zu liber- 

geben.«5 
Fur die Moorlager entwarf der Oberprasident in 

Hannover im Auftrag des preuBischen Ministeriums des 
Innern eine Regelung fur den Geschaftsbetrieb der 
Kommandantur in Papenburg und der ihr unterstehen- 
den Konzentrationslager. Sie wurde am 20. Januar 1934 
nach Berlin gesandt. Aus dem Text ging hervor: Dienst- 
aufsichtsbehorde und Disziplinarvorgesetzter fur die 
emslandischen Lager sei der hannoversche Oberprasi¬ 
dent. Die Kommandantur in Papenburg gliedere sich in 
Adjutantur, Kriminalpolizei und Haftlingsangelegen- 
heiten, Wirtschaftsverwaltung, Arzt und Kasse. Dem 
Kommandanten unterstehe samtliches Personal, ein- 
schlieBlich der Wachmannschaften. In jedem einzel- 
nen Lager sei der Kommandofiihrer fur sie ebenso 
verantwortlich wie fur Disziplin und Sicherheit der 
Haftlinge sowie fur den geordneten Lagerbetrieb. Samt- 
liche Arbeiten mliBten von Gefangenen ausgeflihrt wer- 

den.6 
Ahnlich diirften Aufbau und Aufgaben der Verwaltun- 

gen anderer groBerer Lager gewesen sein. Jedenfalls gab 
es analog der Vernehmungsabteilung in Oranienburg 
von Anfang an in Dachau eine Politische Abteilung, die 
mit Polizeiangehorigen besetzt war. Einer ihrer Mitar- 
beiter sagte spater aus, er sei ab 25. Marz 1933 dort tatig 
gewesen. Ihre Leiter waren nach dem Bericht eines der 
ersten Dachauer Haftlinge zunachst ein Dr. Frank, der 
als rechte Hand des Lagerkommandanten Wackerle gait, 
und ab Juni unter dem Kommandanten Eicke der 

Kriminalbeamte Josef Mutzbauer, dem zuvor die Post- 
zensur unterstanden hatte. Ihm zur Seite stand der 
Kriminalkommissar Baiersdorfer.7 

Die Schutzhaftlinge unterlagen einem sich standig ver- 
scharfenden Reglement, auch die in Justizhaftanstalten. 
Zu den wohl ersten vorliegenden »VerhaltensmaBregeln 
fur die Schutzhaftgefangenen« vom 22. Marz 1933 zahl- 
ten die aus dem Zuchthaus Waldheim. Sie verboten, an 
Fenster zu treten und sich beim Rundgang auf dem 
Anstaltshof zu unterhalten. Bei Besuchen von Ange- 
horigen waren politische Gesprache untersagt. Die Post 
zensierte die Stelle, die die Schutzhaft verfiigt hatte.8 

Die erste zugangliche Lagerordnung eines Konzentra- 
tionslagers stammte aus Neustadt an der Haardt und 
war am 18. Marz von dem Lagerkommandanten unter- 
schrieben worden. Sie regelte den zeitlichen Tagesablauf 
vom Wecken liber den »Arbeitsdienst« bis zur Nacht- 
ruhe, Meldungen zum Arztbesuch, Beschwerden, Be- 
suchszeiten und Empfang von Lebensmitteln, Beklei- 
dung und Decken durch Familienangehorige der Haft- 

5 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
anstalten, Oranienburg, Nr. 8, 
Bl. 415f; Lange, Oranienburg, 
S. 21 fT. 

6 ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium, Nr. 10 074, Bl. 174f. 
7 Arch. Dachau, Nr. 12 569 u. 
554/84. 
8 StA Dresden, Zuchthaus 
Waldheim, Nr. 570, Bl. 38. 

linge. Generell verbot sie das Rauchen und beschrankte 
die Bewegungsmoglichkeiten jener Gefangenen, die nicht 

zur Arbeit eingesetzt wurden.9 
Vorschriften fur das KZ Hainichen verfaBte die Amts- 

hauptmannschaft Dobeln. Am 7. April wurden sie dem 
Lager zugestellt. Bis zum ErlaB von Bestimmungen des 
Dresdner Landeskriminalamtes legten sie fest: Verfli- 
gungsgewalt iiber die Schutzhaftlinge habe die Behorde, 
die die Schutzhaft anordnete. Die Gefangenen waren in 
drei Gruppen einzuteilen: 1. Jene, die keiner marxisti- 
schen Partei angehorten. 2. Jene, die sich in Arbeiter- 
parteien und -organisationen »nicht flihrend betatigt 
haben, deren weitere Verwahrung indessen noch ange- 
zeigt ist«. 3. Funktionare dieser Parteien und als »be- 
sonders radikal« Bezeichnete. Haftlinge der ersten Grup- 
pe sollten moglichst bald entlassen werden, die der 
zweiten Gruppe zunachst inhaftiert bleiben. Uber die 
der dritten Gruppe habe die Dresdner Schutzhaftzen- 
trale des Landeskriminalamtes zu entscheiden. Eine 
analoge Einteilung in die Stufen I bis III gait auch im KZ 

Kuhberg. -° 
Die Hausordnung fur Moringen vom 18. April lehnte 

sich an Vorschriften fur Polizei- und Justizgefangnisse 
an. Als Strafen sah sie vor: Verweigerung von Post- und 
Paketerlaubnis, Essenentzug und Einzelhaft, jedoch kei- 

ne korperliche Strafen.11 
Die Bestimmungen des Landeskriminalamtes in Dres¬ 

den vom 19. April besagten: Die Dauer der Schutzhaft 
ware unbegrenzt. Im Lager seien »Stuben- und Schlaf- 
saalalteste einzusetzen, die fur Ruhe, Ordnung und 
Sauberkeit verantwortlich sind«. Die Haftlinge waren 
mit »niitzlicher Arbeit zu beschaftigen«, moglichst im 
Freien. An erster Stelle stiinden Lagerarbeiten; Verein- 
barungen liber offentliche und private Auftrage diirften 
nur die flir das Lager zustandigen Stellen treffen. Der 
Schriftverkehr der Haftlinge werde liberwacht und diirfe 
keine Kritik an der Schutzhaft oder politische Anspielun- 
gen enthalten. Beanstandete Passagen seien unkenntlich 
zu machen. Empfang »nationaler Zeitungen usw.« auf 
Kosten der Haftlinge sei moglich. Besuchserlaubnis 
diirfe nur flir 15 Minuten alle zwei Wochen erteilt 
werden. Lebens- und GenuBmittel von auBerhalb des 

Lagers zu empfangen, sei untersagt. 

9 Antifa-Archiv Ludwigshafen. 
10 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 56fT.; Weidlin, S. 22, - Die 
Bestimmungen iiber die Gruppen 
wurden wie auch andere Passa¬ 
gen der Dobelner Vorschrift im 
wesentlichen in die »Richtlinien« 
des sachsischen Landeskriminal¬ 
amtes iiber die »Durchfiihrung 
der Schutzhaft und die Behand- 
lung der Schutzhaftlinge« v. 
5. 8. 1933 ubernommen (ebenda, 
Bl. 203fT.). Die Gruppeneintei- 
lung orientierte sich ofTenkundig 
an der Stufengliederung im 

Justizstrafvollzug der Weimarer 
Zeit (Wilhelm Thiele, Geschich- 
ten zur Geschichte, Berlin 1981, 
S. 120f.) Sie war ungefahr Mitte 
der zwanziger Jahre vom Direk- 
tor des Zuchthauses GroB-Streh- 
litz eingefiihrt und nach und nach 
von alien preuBischen Strafan- 
stalten iibernommen worden 
{Max Hoelz, Vom »WeiBen 
Kreuz« zur roten Fahne. 
Jugend-, Kampf- und Zucht- 
hauserlebnisse, Halle/Leipzig 
1984, S. 459fT.) 
11 Mlynek, S. 77. 
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Die Haftlinge seien verpflichtet, die Lagerordnung zu 
befolgen, »den Beamten und Wachmannschaften zu 
gehorchen und deren Weisungen ohne Widerspruch 
Folge zu leisten«. Wer sich nicht fuge, »unterliegt der 
Lagerbestrafung«. Strafandrohungen gab es in den 
Dresdner Bestimmungen weiter fur »Hetzreden, Verab- 
redungen zu Ungehorsam, Meuterei und Fluchtversuch« 
sowie daruber unterlassene Meldungen. Bei Gefahr von 
Flucht, Selbstverstiimmelung oder Selbstmord hatten 
Wachleute, Beamte und Kommandanten »Sicherungs- 
maBnahmen« zu ergreifen: Absonderung, Abnahme von 
Gegenstanden oder Kleidungsstiicken und Fesselung. 
Als Lagerstrafen seien zu verhangen: Verweis, Beschran- 
kung oder Entziehung gewahrter Vergiinstigungen, so 
der Lektiire bis zu zwei Monaten, des Empfangs von 
Post oder Besuchen bis zu drei Monaten, des Aufenthalts 
im Freien, der Lagerstatte oder der Kost bis zu einer 
Woche. Arrest war bis zu vier Wochen vorgesehen, 
abgestuft bei Wasser und Brot oder Entzug des 
Bettlagers. Diese Strafen verhange der Lagerkom- 
mandant. Wenn ein Haftling »einen schadlichen 
EinfluB« auf andere ausiibe, miisse er abgesondert oder 
in ein Lager gebracht werden, das Zellen besaBe. Eine 
solche Uberweisung habe auf Antrag des Kom¬ 
mandanten das Landeskriminalamt zu veranlassen. 
AuBerdem wurden die KZ-Kommandanten angehalten J 
eigene Lagerordnungen zu erlassen.12 

Die Lagerordnung von Kislau verlangte Erfullung der 
Arbeitspflicht und strengsten Gehorsam seitens der Haft¬ 
linge. Beschwerden seien untersagt. Den Lagerbeamten 
ware »unbedingte strenge Zuchtausubung erlaubt.« Bei 
jedem VerstoB gegen die Hausordnung sei »strengste 
Bestrafung zu erwarten«; auf jede Gehorsamsverweige- 
rung stiinde »Arrest bei Hartlager und Kostentzug«. Bei 
politischen Diskussionen, »die auf staatsfeindliche 
Haltung schlieBen lassen«, habe der Betreffende 
»strengste gerichtliche Aburteilung« zu gewartigen. 
»Wer fluchtet oder auch nur den Anschein eines 
Fluchtversuchs erweckt, wird ohne jegliche Auf- 
forderung erschossen«.13 

Die vom Polizeidirektor in Schneidemuhl fur das KZ 
Hammerstein bestimmte Lagerordnung vom 25. Juni ge- 
stand den Haftlingen kein Beschwerderecht und keine 
Besuche zu. Jeden Monat war nur ein Brief zugelassen. 
Der Umzaunung durften sich die Haftlinge lediglich bis 
auf drei Meter nahern. An Strafen waren vorgesehen: 
Strafdienst und andere Auflagen, gelinder Arrest bis zu 
vier Wochen, mittlerer Arrest bei Wasser und Brot auf 
hartem Lager bis zu drei Wochen, strenger Arrest in 
dunkler Zelle bis zu zwei Wochen. Bei Fluchtversuchen 
war sofort gezielt zu schieBen.14 

12 St A Dresden, AH Fldha, 
Nr. 2393, Bl. 15fT. - Wortlich 
ubernommen in die Lagerord¬ 
nung des KZ Sachsenburg 
(ebenda, Bl. 19fT.). 

13 Deutschland-Bericht der 

Sopade, 1936, Nr. 1, S. A 42. 
14 WAP w Poznaniu, Rejencja 
w Pile, Nr. 700, k. 64/65. 

Uber eine schlimmere Lagerordnung verfiigte Dach¬ 
au. Schon am 23. Marz verlangte der Kommandeur der 
Schutzpolizei, ihm ein Exemplar der polizeilichen 
Dienst- und Vollzugsordnung zu iiberlassen, die »als 
Unterlage fur die Ausarbeitung einer Hausordnung fiir 
das Konzentrationslager Dachau dienen« sollte.15 
Moglicherweise wurde sie von den Polizeioffizieren in 
Dachau fixiert, jedoch von den ihnen folgenden 
SS-Fiihrern verworfen. Jedenfalls lag spatestens im Mai 
eine Lagerordnung vor, die Himmler als Politischer 

i Polizeikommandeur in Bayern gebilligt hatte. 
Die »Sonderbestimmungen« fiir die »im Sammellager 

Dachau untergebrachten Personen« unterwarfen die 
Haftlinge abolutem Gehorsam und verlangten von ihnen 
Arbeitsleistungen, deren »Dauer, Umfang von den 
Kommandanten des Lagers bestimmt« wurde. Die 
Gefangenen wurden in drei Klassen eingeteilt: samtliche 
zunachst in Klasse II, wo sie gewohnliche Lagerstatten 
und angemessene Verpflegung erhielten. Bei ent- 
sprechender Fiihrung sollte die Einstufung in Klasse I 
mit gutem Lager und ausreichender Verpflegung 
moglich sein; bei langerer guter Fiihrung seien weitere 
Vergiinstigungen in Aussicht und konne bei der Arbeit 
Vorbildung und Fahigkeit der Haftlinge beriicksichtigt 
werden. Dem Haftling der Klasse III stiinde nur hartes 
Lager und nur Dreiviertel der fiir die Klasse II 
vorgesehenen Verpflegung zu.16 

Kasimir Dittenheber, einer der ersten Dachauer 
Haftlinge, kommentierte die dortige Einteilung: »In die 
erste Stufe der >Begiinstigten< ist meines Wissens zu 
dieser Zeit niemand gekommen. In Stufe 2 war die 
Masse der Gefangenen. In Stufe 3 wurden samtliche 
bekannten Funktionare eingereiht.«17 

Gleich die ersten Satze der Dachauer »Sonderbestim- 
mungen« drohten: Uber das Lager sei das Standrecht 
verhangt; bei Fluchtversuchen werde ohne Anruf 
geschossen. Es folgte ein ganzer Katalog von Straf- 
drohungen: gegen Ungehorsam, bei unwahren Au- 
Berungen gegeniiber SS-Leuten, wenn Befehle nicht oder 
nicht richtig ausgefiihrt wurden, bei VerstoBen gegen die 
Haus- oder Lagerordnung, wegen Beleidigung oder 
Verleumdung von SS-Angehorigen, bei angeblich 
unrichtigen Behauptungen, wegen Kritik an Befehlen 
der SS, bei Zusammenkiinften zur Vorbereitung 
solcher Kritik, Unterschriftensammlungen fiir Be¬ 
schwerden, bei Arbeitsverweigerung, Kontakt mit 
Personen auBerhalb des Lagers und Sabotage. Auch der 
Versuch derartiger »strafbarer Handlungen« sei zu 
verfolgen. 

Als Strafen wurden angedroht: gelinder und mittlerer 
Arrest bis zu acht Wochen, strenger (Dunkel-) Arrest 
bis zu drei Monaten. »Straferschwerend ist eine 
Handlung, wenn sie im Dienst, in Gegenwart anderer 

15 Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Versch., Nr. 8, 
unfol. 

16 IMG, Bd. 36, S. 9f., Dok. 
D-922. 
17 Arch. Dachau, Nr. 554/84; 
ZPA, I 2/3/45. 
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Gefangener erfolgte oder einen erheblichen Nachteil 
verursachte, wenn eine Beleidigung oder Verleumdung 
durch Verbreitung von Schriften oder Darstellungen 
erfolgte sowie wenn sie geeignet war, die Aufrecht- 
erhaltung der Ruhe und Ordnung im Lager zu gefahr- 
den.« Todesstrafe stand auf dem Versuch tatlichen 
Widerstandes, der Verleitung anderer Gefangener zur / 
Gehorsamsverweigerung, Anstiftung oder Teilnahme an / 
organisierten Aktionen der Haftlinge. 

Die GerichtsBarkelt, so hieB es schlieBlich, iibe der 
Lagerkommandant aus. Die Todesstrafe verhange ein 
Lagergericht aus je einem SS-Fiihrer und SS-Mann unter 
dem Vorsitz des Kommandanten.18 

Die Dachauer Strafordnung bekamen die Haftlinge 
mitgeteilt.19 Die von Fuhlsbuttel eroffnete der President 
des Hamburger Strafvollzugsamtes am 4. September den 
dortigen Gefangenen. Sie sah fur die erste Haftlings- 
gruppe die bisherige Verpflegung, Raucherlaubnis, mo- 
natlichen Postempfang und Schreibgenehmigung vor. 
Besuche bedurften besonderer Zustimmung. Die zweite 
Gruppe stellten diejenigen dar, »die sich nicht in die 
Anstaltsordnung haben fiigen wollen und die sich nicht 

einwandfrei gefiihrt haben, sowie diejenigen, die infolge 
der Schwere ihrer Vortat, wegen der sie in Schutzhaft 
genommen worden sind, die Vergiinstigung der 1. Grup¬ 
pe nicht verdient haben«. Sie erhielten Schreib-, Besuchs- 
und Rauchverbot. Der dritten Gruppe gehorten alle, 
»die sich besonders aufsassig und ungehorig aufgefiihrt 
haben und iiber die infolge besonders feindlicher Ein- 
stellung gegeniiber Volk und Staat die Schutzhaft ver- 
hangt ist«. Sie saBen in Einzelhaft und bekamen nur 
jeden dritten Tag warmes Essen und ein »weiches 
Nachtlager«. Uber sie wurde zum Teil Dunkelarrest 
verhangt.20 

Zumindest auszugsweise kannten Haftlinge Eickes 
»Disziplinar- und Strafordnung fur das Gefangenen- 
lager« Dachau21 vom l.Oktober 1933. Sie begann: 
»Toleranz bedeutet Schwache. Aus dieser Erkenntnis 
heraus wird dort riicksichtslos zugegriffen werden, wo 
es im Interesse des Vaterlandes notwendig erscheint... 
Den politisierenden Hetzern und intellektuellen Wiih- 
lern — gleich welcher Richtung — aber sei gesagt, hiitet 
euch, daB man euch nicht erwischt, man wird euch sonst 
nach den Halsen greifen.« 

Gegeniiber der Dachauer Strafordnung vom Friihjahr 
waren der Verbotskatalog umfassender und die Strafen 
drakonischer: drei Tage strengen Arrest (darunter gab 
es keine Arreststrafe — d. Verf.) erhalte, wer beim 
Wecken nicht sofort aufspringe, Schlafstelle und Raum 
nicht in Ordnung bringe, sich Nachschlag oder zwei 
Portionen beim Essensempfang geben lasse usw., fiinf 
Tage strengen Arrest gebe es fur den, der bei Ver- 

18 IMG, Bd. 36, S. 7f., Dok. 20 Dokumente zur Gleichschal- 
D-922. tung ..., S. 249, Dok. 55. 
19 A Is Jude in Dachau, in: Kon- 21 Fritz Ecker, Die Holle 
zentrationslager, S. 84. Dachau, in: Konzentrationslager, 

S. 16. 

nehmungen die Unwahrheit sage, Zivilkleidung trage, 
Ungeziefer habe, nicht fur den vorgeschriebenen Haar- 
schnitt sorge, Namens- und andere Verzeichnisse nicht 
anbringe oder falsch aufstelle, Anweisungen nicht nach- 
komme, nach Zapfenstreich auBerhalb der Schlafstatte 
sei oder die Nachtruhe store, sich tagsiiber auf Pritschen 
setze oder lege, beim Appell lache, rauche oder sonst 
gegen die Disziplin verstoBe, Wasche in der neutralen 
Zone aufhange, sie nachts an der Baracke oder auf der 
LagerstraBe hangen lasse, Bucher der Lagerbibliothek 
beschadige, 

fiinf Tage strengen Arrest und mehrwochige Straf- 
arbeit, wer Appellen ohne Genehmigung fernbleibe, ohne 
Grund oder ohne Wissen des zustandigen SS-Mannes 
den Lagerarzt aufsuche, 

acht Tage strengen Arrest fur den, der fur Besch werden 
Unterschriften sammle, falsche Meldung mache, mehr 
als zweimal monatlich Post schreibe, den Aufenthalt 
anderer Haftlinge in seinem Block gestatte, sich in einer 
anderen Baracke aufhalte, Ungeziefer aufkommen lasse, 
eine ansteckende Krankheit habe und sie nicht melde, 
Kleidungs-und Ausriistungsstiicke nicht in Ordnung 
halte oder beschadige, bei der Essenausgabe andere 
vorziehe oder benachteilige, 

acht Tage strengen Arrest und mehrwochige Straf- 
arbeit, wer sich von der Arbeit driicke, Gebrechen oder 
Krankheit vorschiitze, ohne Befehl vorzeitig einriicke, 
seine Abmeldung beim zustandigen SS-Mann unterlasse, 

acht Tage strengen Arrest und zweimal 25 Stockhiebe 
zu Beginn und am Ende des Arrestes fur den, der iiber 
SS-Leute abfallige oder spottische Bemerkungen mache, 
ihnen gegeniiber den GruB unterlasse »oder durch sein 
sonstiges Verhalten zu erkennen gibt, daB er sich dem 
Zwange der Zucht und Ordnung nicht fiigen will«, seine 
Befugnisse iiberschreite, sich Rechte gegeniiber anderen 
Hiiftlingen anmaBe, ihnen Vorteile verschaffe, sie schika- 
niere, falsche Meldungen iiber sie erstatte oder sie 
benachteilige, 

14 Tage strengen Arrest, wer seine Unterkunft ohne 
Genehmigung vertausche oder andere dazu verleite, Wa- 
schepaketen verbotene Gegenstande beifiige oder in die 
Wasche einnahe, Unterkiinfte oder andere Gebaude 
nicht durch den vorgeschriebenen Eingang betrete oder 
verlasse, in Unterkiinften oder auf Aborten rauche, 
feuergefahrliche Gegenstande dort niederlege oder auf- 

bewahre, 
14 Tage strengen Arrest und zweimal 25 Stockschlage 

fur den, der das Lager ohne Begleitposten verlasse oder 

betrete, sich unbefugt einer ausmarschierenden Arbeits- 
kolonne anschlieBe, in Briefen oder anderen Mitteilun- 
gen abfallige Bemerkungen iiber Hitler, Staat und Regie- 
rung, Behorden und Einrichtungen mache, marxistische 
und liberale Personlichkeiten verherrliche, Vorgange im 
Konzentrationslager mitteile, verbotene Gegenstande, 
Werkzeuge, Hieb- und Stichwaffen aufbewahre, 

21 Tage strengen Arrest, wer staatseigene Gegen¬ 
stande verschleppe, beschadige, verschleudere, zerstore, 
umarbeite oder zu einem anderen Zweck verwende, 
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42 Tage strengen Arrest oder dauernde Einzelhaft fur 
den, der Geld sammle, verbotene Bestrebungen finan- 
ziere, Mithaftlinge durch Geld gefligig mache oder zum 
Schweigen verpflichte, sich Geld aus Sammlungen der 
Roten Hilfe schicken lasse oder an Mitgefangene verteile, 
einem Geistlichen Mitteilungen auBerhalb der Seelsorge 
mache, Briefe oder Informationen zustecke, ihn zu 
verbotenen Zwecken zu gewinnen suche, Symbole des 
Regimes oder dessen Trager beschimpfe oder miBachte, 
Mithaftlinge zum Hungerstreik verleite, 

dauernden Arrest mit Strafarbeit, Strafexerzieren oder 
Prugel, wer sich von der Arbeit drucke, dem Appell 
fernbleibe, sich ohne Grund zum Arzt melde, Gebre- 
chen oder Leiden vorschutze, nicht ausrucke, faul und 
trage sei, wegen seiner Kleidung beanstandet werde, 
anstoBige Briefe schreibe, Mitgefangene bestehle, schla- 
ge, schikaniere, verspotte oder lacherlich mache. 

Einzelhaft wegen Fluchtversuchs habe zu gewartigen, 
wer ohne Posten das Lager oder die Arbeitsstatte 
verlasse oder im Lager angetroffen werde, verbotene 
Gegenstande bei sich oder Zivilkleidung trage, 

dauernde Einzelhaft, wer einem SS-Mann Geschenke 
anbiete, ihn mit anderen Mitteln zu gewinnen suche, die 
SS-Truppe zu zersetzen beabsichtige, in Gegenwart eines 
SS-Mannes politische Gesprache fuhre, den Marxismus, 
die Novemberrevolution oder deren hervorragende Per- 
sonlichkeiten verherrliche, abfallige Bemerkungen fiber 
die SS, die SA, den Staat, dessen Funktionare und 
Einrichtungen mache »oder sich sonst widerspenstig 
zeigt«, Gegenstande zum Kassiberschmuggel herstelle 
oder an andere weitergebe. 

Der Arrest werde in einer Zelle bei Wasser und Brot 
und harter Lagerstatte vollstreckt. Strafarbeit umfasse 
harte oder besonders schmutzige Verrichtungen unter 
besonderer Aufsicht. Hinzu kamen Nebenstrafen wie 
Strafexerzieren, Prugel, Postsperre, Kostentzug, Pfahl- 
binden, Verweis und Verwarnung. Arrest und Strafarbeit 
verlangern die Schutzhaft urn mindestens acht, Neben¬ 
strafen um mindestens vier Wochen. Einzelhaft verhin- 
dere auf unabsehbare Zeit die Entlassung. 

Geschossen werde auf jeden, der die neutrale Zone 
unberechtigt betrete, durch ein Fenster oder auf ein Dach 
steige, nach Zapfenstreich sich auBerhalb der Baracken 
bewege, »mit anderen einen Haufen bildet«, nach Auf- 
forderung nicht sofort auseinandergehe, bei Alarm nicht 
sofort die Unterkunft aufsuche bzw. sie verlasse oder die 
Barackenfenster offne. 

Todesstrafe drohe dem, der im Lager, in den Unter- 
kiinften, Werkstatten, auf Arbeitsplatzen, in Kuchen, 
Lagermagazinen usw. einen Brand, eine Explosion, Was¬ 
ser- oder sonstige Schaden herbeifiihrte, an Drahthin- 
dernissen, elektrischen, Fernsprech- oder Wasserleitun- 
gen, an der Lagermauer oder anderen Sicherungsein- 
richtungen, an Heizungs-oder Kesselanlagen, Maschi- 
nen oder Kraftfahrzeugen sich ohne Auftrag betatige. 

Wer im Lager, an der Arbeitsstelle, in Unterkunften, 
Kuchen und Werkstatten, auf Aborten und Ruheplatzen 
»zum Zwecke der Aufwiegelung politisiert, aufreizende 

Reden halt, sich mit anderen zu diesem Zwecke zu- 
sammenfindet, Cliquen bildet oder (sich) umhertreibt, 
wahre oder unwahre Nachrichten zum Zwecke der 
gegnerischen Greuelpropaganda liber das Konzentra- 
tionslager oder dessen Einrichtungen sammelt, emp- 
fangt, vergrabt, weitererzahlt, an fremde Besucher oder 
an andere weitergibt, mittels Kassiber oder auf andere 
Weise aus dem Lager hinausschmuggelt, Entlassenen 
oder Uberstellten schriftlich oder mundlich mitgibt, 
in Kleidungsstiicken oder anderen Gegenstanden ver- 
steckt, mittels Steinen usw. liber die Lagermauer wirft 
oder Geheimschriften anfertigt, ferner wer zum Zwecke 
der Aufwiegelung auf Barackendacher und Baume steigt, 
durch Lichtsignale oder auf andere Weise Zeichen gibt 
oder nach auBen Verbindung sucht oder wer andere zur 
Flucht oder zu einem Verbrechen verleitet, hierzu Rat- 
schlage erteilt oder durch andere Mittel unterstlitzt« 
werde »als Aufwiegler gehangt!« 

Erhangt oder erschossen werde weiter, »wer einen 
Posten angreift, den Gehorsam oder an der Arbeitsstelle 
die Arbeit verweigert, andere zum Zwecke der Meuterei 
zu den gleichen Taten auffordert oder verleitet, als 
Meuterer eine Marschkolonne oder eine Arbeitsstatte 
verlaBt, andere dazu auffordert, wahrend des Marsches 
oder der Arbeit johlt, schreit, hetzt oder Ansprachen 
halt«. 

Die Strafgewalt lag nach wie vor beim Lagerkom- 
mandanten, der fur ihre Durchfiihrung dem Politischen 
Polizeikommandeur unmittelbar verantwortlich war.22 

Die perfektionierte Bestimmung eroffnete dem Terror 
Tiir und Tor. Flir alles Tun oder Lassen konnten 
die Haftlinge geprligelt, in Zellen eingesperrt und gar 
ermordet werden. Viele der sogenannten Verbote und 
Strafen, nicht zuletzt die 25 Stockschlage und das 
Pfahlbinden erinnerten an die Ziichtigungen in feudalen 
Heeren oder Freikorps, in deren Traditionen die Autoren 
der Lager- und Strafordnungen standen. 

22 IMG, Bd. 26, S. 291 fT., Dok. 
PS-778, fur einige Paragraphen 
durch d. Verf. erganzt ^us der 
gleichlautenden Lagerordnung 
fiir Esterwegen v. 1.8. 1933 
(ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium. Nr. ZFg 
10/1375/34, Bl. 36fT.) — Prugel 
und Arrest gingen vor allem auf 
altere Praktiken in preuBischen 
Strafvollzugsanstalten zuriick. 
So berichtete der Kommunist 
Willy Stange: »Fur eine Ord- 
nungswidrigkeit konnte der Ge- 
fangene zu 10 bis 25 Stockhieben 
verurteilt werden. Noch im Jahre 
1924 gab es im Zuchthaus 
Luckau sogenannte Stock- 
meister, die das Priigeln besorg- 
ten. Ein Gefangener konnte in 
Ketten gelegt und an die Wand 
oder krumm geschlossen werden. 
Als besondere Strafverscharfung 

wurde der Gefangene weder zum 
Essen noch zum Schlafen oder 
zur Notdurft losgeschlossen. Die 
Arrestzelle, die im Keller des Zel- 
lengebaudes, dem Fliigel, im 
Halbdunkel lag, konnte durch 
Stahlblenden ganzlich verdun- 
kelt werden. Meistens war mit 
verscharftem Arrest noch 
Essensentzug verbunden. Das 
bedeutete dann fiir die ganze 
Arrestzeit nur jeden dritten oder 
vierten Tag die iibliche Zucht- 
hauskost, wahrend man die an¬ 
deren Tage nur einen Krug Was¬ 
ser und morgens und abends eine 
Scheibe Brot bekam.« (Hans- 
Joachim Nicke, In Ketten durch 
die KlosterstraBe. Leben und 
Kampf eingekerkerter Anti- 
faschisten im Zuchthaus Luckau, 
Berlin 1986, S. 15. 
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Gleicher Ungeist bestimmte die am selben 1. Oktober 
durch Eicke in Kraft gesetzten »Dienstvorschriften fur 
die Begleitposten und Gefangenenbewachung«. Sie ver- 
langten unter anderem, daB die Flucht eines Haftlings 
»unter alien Umstanden verhindert werden« miisse. Es 
sei ohne Anruf zu schieBen. Der Posten, der »in Aus- 
iibung seiner Pflicht einen fliehenden Gefangenen er- 
schossen hat, geht straffrei aus«. Bei Angriffen auf einen 
SS-Mann sei von der SchuBwaffe Gebrauch zu machen. 
»Meutert oder revoltiert eine Gefangenenabteilung, 
dann wird sie von alien aufsichtsfiihrenden Posten 
beschossen. Schreckschiisse sind grundsatzlich unter- 

sagt.«23 
Solche Anweisungen beraubten die KZ-Haftlinge des 

fundamentalsten aller Menschenrechte, dem Schutz vor 
willkurlicher Totung, erklarten sie als vogelfrei, 
degradierten sie zu total Entrechteten, die blindlings 
niederzumachen jedem SS-Mann nicht nur gestattet, 
sondern ausdriicklich aufgetragen war. Strafordnung 
und Dienstvorschriften stellten eine Einheit dar. Sie 
bildeten einen maBgeblichen Zug der faschistischen 
Konzentrationslager, vor allem jenes Lagers, welches 
das KZ-System zunehmend bestimmen sollte. 

Demgegeniiber blieben die Ausarbeitungen des Ober- 
prasidenten von Hannover fur die Moorlager zumindest 
partiell zuriick. Aufgrund einer Weisung Gorings 
wurden sie am 20. Januar 1934 dem Geheimen 
Staatspolizeiamt in Berlin zugestellt und sollten neben 
dem Haftregime das Einliefern und Entlassen von 
Haftlingen sowie das Betreten der Lager durch 
AuBenstehende regeln. Zugleich enthielten sie eine 
Strafordnung fur die KZ-Insassen, die sich weder 

23 BA Koblenz, R 22/1167, S. 296f., Dok. PS-778, 
unpag.; Auszugin: IMG, Bd. 26, 

dem Lagerzaun nahern, noch Marschkolonnen oder den 
Arbeitsplatz ungenehmigt verlassen durften. Geschah 
das dennoch, liefen sie Gefahr, unverziiglich als 
fluchtverdachtig erschossen zu werden. Das sei den 
Gefangenen schon bei ihrer Ankunft zu eroffnen. Die 
Strafordnung drohte ferner bis zu zehn Stockhiebe auf 
das GesaB sowie einfachen, verscharften und strengen 
Arrest im Hochstfall bis zu zwei Wochen an. Langerer 
Arrest muBte von dem Papenburger Kommandanten 
verhangt werden.24 

Yermittelten diese Entwiirfe auch aufschluBreiche 
Aussagen, wie man mit ausdriicklicher Billigung hoher 
Verwaltungsbehorden mit den Haftlingen in den 
Moorlagern verfahren wollte, hielten sie doch keinem 
Vergleich mit den Dachauer Verbots- und Strafenka- 
talogen stand. Das Berliner Geheime Staatspolizeiamt 
setzte die in Hannover konzipierten Direktiven niemals 
in Kraft. Die Akten sagen dariiber jedenfalls nichts aus. 
Vielmehr sollten seit Mitte 1934 die fur das — ohnehin 
als »Muster« gefiihrte — KZ Dachau ergangenen 
Anweisungen fur alle Lager gelten. Die dort den 
Inhaftierten auferlegten Strafordnungen stellten mit den 
Dienstvorschriften ihrer Kerkermeister eine Einheit 
dar: Sie erklarten die Haftlinge fur vogelfrei und charak- 
terisierten sie als Feinde, die aus nichtigen Anlassen 
blindlings und willkiirlich umgebracht werden durften. 
Gerade aufjenem Gebiet kam Dachau eine Doppelfunk- 
tion zu: Es spielte einerseits eine Vorreiterrolle beim 
Erproben der das KZ-Regime bestimmenden SS- 
Anordnungen, und es gewann dadurch andererseits 
immer starker die Vorbildposition fur alle anderen 
gleichartigen Einrichtungen. 

24 ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 176ff. u. 
ministerium, Nr. 10 074, Bl. 192, 184f. 



Schutzhaftkosten 

Uber die Haftkosten der Polizeigefangenen ordnete am 
4. April 1933 ein RunderlaB des preuBischen Innen- 
ministeriums an: Fur jeden Tag seien 1,50 RM zu 
berechnen, 20 Pfennige fur die Morgen-, 50 fur die 
Mittags- und 40 fur die Abendkost sowie 40 Pfennige 
fur die Unterbringung. Ein weiterer ErlaB vom 20. Mai 
bestimmte, die Kosten seien nicht wie bisher von den 
politischen Schutzhaftlingen, sondern von der Staats- 
kasse zu tragen. Soweit die Haftlinge nicht genugend 
eigene Kleidung besaBen, wiirde sie aus staatlichen 
Bestanden gestellt.1 Schon vorher hatte das bayerische 
Innenministerium am 22. Marz verfugt, die Schutzhaft¬ 
kosten habe die einweisende Behorde vorzustrek- 
ken und sie danach von den Bezirksregierungen zuriick- 
zufordern.2 

Die kleineren Lander wollten jedoch auf die Dauer die 
Schutzhaftkosten nicht aufbringen. Deshalb verlangten 
im Marz/April einige, das Reich solle die Finanzierung 
iibernehmen. Am 29. April teilte der Reichsminister der 
Finanzen dem Reichsinnenminister mit: »Ich bin grund- 
satzlich geneigt, den Landern aus Reichsmitteln im 
gewissen Umfang die ihnen durch die Konzentrations- 
lager entstehenden Kosten zu erstatten.« Entsprechend 
schrieb der Reichsinnenminister am 13. Mai an die 
Landesregierungen, ein Teil der Schutzhaftkosten werde 
zentral getragen. Doch wahrend der Kabinettsitzung am 
27. Juni erwog der Reichsfinanzminister, gesetzlich fest- 
zulegen, »daB die in Schutzhaft genommenen Personen 
zu den Kosten fur Verpflegung und Unterbringung 
herangezogen werden konnen«.3 

Dies bot den einzelnen Lagern und Landern breiten 
Raum, auf unterschiedliche Weise die KZ-Kosten auf- 
zubringen. Einmal ergaben sich geringere Verpflegungs- 
kosten von 38 bis 67 Pfennigen in den groBeren Lagern, 
in Colditz und Hainichen mit einer Reichsmark (so von 
der Stadtverwaltung Leisnig berechnet) oder in Nohra 
mit 1,20 Mark, hier einschlieBlich Reinigung, Licht, 
Wasser und Sonstiges.4 Zum anderen ordnete am 5.April 
1933 das sachsische Innenministerium an, die Haft¬ 
kosten in Hohe von zwei RM pro Tag und Gefangenen 
— je eine Mark fur Verpflegung sowie fur Unterbringung 
und Bewachung — seien von den Polizeiprasidien, 

1 MBliV, T. I, 1933, S. 428 u. 
554. 
2 StA Munchen, LRA 30 754, 
unfol. 
3 BA Koblenz, R 2/18 804. un¬ 
fol.; Bay HStA, MA 106 299, 

Bl. 426f.; Akten der Reichskanz- 
lei, Bd. 1, S. 602, Anm. 8. 
4 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 104; StA Weimar, Thur. 
Ministerium des Inneren, 
Nr. P 21, Bl. 5. 

Amtshauptmannschaften und Stadtverwaltungen vorzu- 
schieBen. Es erganzte am 10. Mai, daB »keine rechtlichen 
Bedenken bestehen, die Anspriiche gegeniiber Schutz¬ 
haftlingen auf Erstattung von Kosten der Schutzhaft 
nach § 387 BGB gegen die Forderung der Eingelieferten 
auf Auszahlung der ihnen bei der Inschutzhaftnahme 
abgenommenen und verwahrten Geldbetrage aufzurech- 
nen«. Am 20. Juni bestatigte das Dresdner Ministerium, 
daB die Schutzhaftkosten von den Behorden ledig- 
lich zu verauslagen seien. Und das sachsische Landes- 
kriminalamt bekraftigte am 25. September, daB es »bei 
einer Einziehung der Schutzhaftkosten von den Ge¬ 
fangenen verbleibt. Insbesondere mochte auch weiterhin 
versucht werden, von Personen, die in Arbeit stehen, 
eventuell ratenweise die Haftkosten einzuziehen«. Das 
geschah dann auch.5 

Ahnlich bestimmte das wiirttembergische Staatsmi- 
nisterium am 21. April, die Schutzhaftkosten fielen »den 
Schutzhaftlingen als Gesamtschuldner zur Last«. Nur 
wenn sich die Schutzhaft von Anfang an als unge- 
rechtfertigt erweise, triige die Staatskasse die Kosten. In 
der Begriindung vom 5. Oktober hieB es, »allgemeine, 
politische, sittliche und finanzielle Erwagungen (lassen 
es) als gerechtfertigt erscheinen, die Personen, die die 
Polizei zur Abwehr marxistischer Umtriebe und Ge- 
fahren in Schutzhaft nehmen muB, mindestens zu den 
Kosten ihrer eigenen Schutzhaft heranzuziehen, dariiber 
hinaus aber — je nach ihren Vermogensverhaltnissen 
— unter Umstanden auch noch zu den Kosten fur andere 
(zahlungsunfahige) Schutzhaftlinge in einem irgendwie 
naher zu bestimmenden Umfang«. Das Reichsinnen- 
ministerium bestatigte dem Stuttgarter Ministerium am 
14. November, es sei ohne weiteres zulassig, den Haftling 
zur Kostenerstattung heranzuziehen. Eine GesamthaL 
tung jedoch ware nicht moglich.6 

Den Opfern die Kosten aufzubiirden, praktizierten 
auch Verantwortliche in den Konzentrationslagern. In 
den sachsischen KZ Colditz, Hohnstein und Sach- 
senburg sollten Haftlinge pro Tag zwei Mark entrichten. 
Ersatzweise wurde das Geld von ihren Heimatgemein- 
den verlangt, die es wiederum von den Familienange- 
horigen, zum Teil uber Abziige von der Wohlfahrtunter- 
stiitzung, Lohnpfandung oder Zwangsvollstreckung, 

5 StadtA Leisnig, Nr. 551, 6 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
Bl. 53f., 101 u. 104; StA sterium des Inneren, Nr. 25 709, 
Bautzen, AH Bautzen, Nr. 7542, Bl. 50f. 
Bl. 108a; Nitzsche, S. 19f. 
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eintrieben.7 Im KZ Zschorlau wurden Ausgaben fur 
EBschiisseln, Trinkbecher, Handtiicher, Arbeitsklei- 
dung usw. bis Mai 1933 aus beschlagnahmten Geldem 
der KPD bestritten.8 

Im KZ Bornicke muBten sich im Friihjahr 1933 
Haftlinge »freikaufen«9, ebenso in Bayern durch 
»GeldbuBen, jedenfalls fur Abkiirzung der Haftdauer«, 
wie der Regierungsprasident von Niederbayern und der 
Oberpfalz am 19. September berichtete.10 In den 
oldenburgischen Schutzhaftstatten lieB der Regie¬ 
rungsprasident den Gefangenen an Haftkosten, »BuB- 
geldern« und »Kautionen« rund 18500 bis 19 400 RM 
abnehmen, ungefahr zwei Drittel der Gesamtkosten der 
Lager in Hohe von liber 29 600 RM.11 Das KZ 
Stettin-Bredow verfugte bis Anfang Januar 1934 schon 
liber rund 15000 RM an »BuBbetragen«, Mitte Februar 
liber 16000 RM. Als der preuBische Gestapo-Chef 
das Lager besichtigte, entnahm er dessen Kasse 
2500 RM, verlangte und erhielt auBerdem ein groBeres 
Wurstpaket. Denn auch Eier, Fleisch, Wurst und sogar 
ganze Schweine gehorten zu den »Spenden« an das 
Konzentrationslager. Dariiber hinaus wies der Berliner 
Kriminalrat Opitz den Stettiner Polizeiprasidenten 
Engel auf einen Mann hin, »gegen den leider 
kriminalpolizeilich nicht genug Material vorliege, den 
sich aber Dr. Hoffmann ‘mal vornehmen solle, der 
konnte 30000 RM ausspucken«. Auf Grund dieses Tips 
im Gaunerjargon kiindigte der Lagerchef Hoffmann 
seinen Leuten an, »es kame ein reicher Bankdirektor, 
der mindestens 30000 RM abwerfen miisse«. Es 
handelte sich dabei um den 1894 geborenen General- 
direktor i. R. der Germania-Versicherung, Dr. Hans 
Hamann, den das Finanzamt Stettin-Nord wegen 
angeblicher Steuerschulden festnehmen lieB. Hamann 
wurde am 24. Februar 1934 in die Zollfahndungsstelle 
gesperrt und zwei Tage spater in die Keller der 
Vulkanwerft geworfen. Gegen Zahlung von 5000 RM 
in bar und Hinterlegung von Eisenbahn-Obligationen in 
Hohe von 24500 RM entlieB Hoffmann ihn am 3. Marz 
1934.12 

Was offiziell geschah, praktizierten verschiedentlich 
auch Bewacher zum eigenen Vorteil. In Brandenburg 
nahm ein Nazischlager einem Haftling die goldene 
Zahnbriicke und -krone weg. In Borgermoor erpreBten 
SS-Leute von einem Juden gegen die Zusage, freigelassen 
zu werden, die Ubereignung seines Motorrades, und 
zwangen ihn danach im Arrest, ein Testament 

7 Meinel, S. 158 f.; Urban, 

S. 223. 
8 StA Dresden, KH Zwickau, 
Nr. 3044, Bl. 21. 
9 Karl Pioch, Nie im Abseits, 
Berlin 1978, S. 13. 
10 Bay HStA, MA 106 672, 
Bl. 19. 
11 Stokes, Eutin, S. 594f.; ders., 

Kleinstadt, S. 527ff„ 541 fT. u. 
554, Dok. IV/6A-C, 9 A. 
13 B-C, 16 D. 
12 ZStA Merseburg, 2.5.1, 
Nr. 14 200, Bl. 144, 227, 193,181 
и. 195; WAP w Szczenie, Re- 
jencja Szczecinska, Wydzial 
Prezydialny, Nr. 11 987, 
к. 267/268 u. 211/212. 

niederschreiben, worin er sie zu Alleinerben seines 
Geschafts und Vermogens einsetzte.13 

Auch auf andere Weise betrogen und bestahlen Kom- 
mandanturen und Mannschaften die Haftlinge: Im 
Berliner Columbia-Haus, in Borgermoor, Dachau, der 
Kemna und in Sonnenburg entwendeten sie unter dem 
Vorwand von Beschlagnahmen den Inhalt der Pakete, 
die die Gefangenen von ihren Angehorigen erhielten. 
Konfizierungen und Paketsperren waren, so vermuteten 
Haftlinge, nicht nur Schikanen, sondern sollten die 
Lagerinsassen zwingen, zu iiberhohten Preisen in der 
Kantine zu kaufen. Desweiteren schwindelte man ihnen 
Portogebiihren ab, die verschwanden.14 GleichermaBen 
wurden Geldsendungen unterschlagen, bei der Ein- 
lieferung abgenommene Summen veruntreut, Bargeld 
erpreBt, in der Kemna alien Haftlingen neben 
Geldbetragen Uhren und Wertsachen restlos abverlangt, 
die sie nie wiedersahen.15 Dagegen erhielt bei Auflosung 
dieses Lagers jeder Wachmann 15 bis 16 RM, in Dachau 
aus sogenannten Kantineniiberschussen zu Weihnach- 
ten 1933 jeder SS-Mann einen Ausgehmantel und 
20 RM in bar.16 

Im KZ Oranienburg gab es ab Juli 1933 Lagergeld. 
Angeblich sollte es die Flucht von Haftlingen 
erschweren. Der gefangene Graphiker Willi Lippert aus 
Rathenow muBte auf fiinf, zehn und 50 Pfennige sowie 
eine Reichsmark lautende Scheine entwerfen. Sie wurden 
in GroBe von 9,5 x 7 cm fur die niedrigen und von 
14 x 9,5 cm fur die hoheren Werte in der Reichsdruckerei 
hergestellt. Die Haftlinge waren gezwungen, ihre 
verwahrten Betrage in Lagergeld anzulegen und aus 
Sendungen ihrer Angehorigen 70 Pfennige dafiir abzu- 
zweigen.17 

Zu den erpreBten Summen kamen noch die 
Einnahmen aus dem zwangsweisen Arbeitseinsatz der 
Haftlinge. Schon am 13. Mai 1933 wies das Reichsinnen- 
ministerium die Landerregierungen an: »Soweit eine 
Moglichkeit besteht, werden die Insassen der Konzen¬ 
trationslager zu geeigneten Arbeiten namentlich mit dem 

13 Werner Hirsch, Hin ter 
Stacheldraht und Gitter. Erleb- 
nisse und Erfahrungen in den 
Konzentrationslagern und Ge- 
fangnissen Hitlerdeutschlands, 
Zurich/Paris 1934, S. 19; Lang- 
hoff, S. 138 u. 142. 
14 Die neue Weltbiihne v. 
14. 1. 1935; Max Abraham, Juda 
verrecke. Ein Rabbiner im Kon¬ 
zentrationslager, Teplitz- 
Schonau 1934, S. 31; Ecker, 

S. 43; Ibach, S. 78; Harder, 

S. 125; Lange, Sonnenburg, 
S. 17. 
15 Lange, Sonnenburg, S. 17; 
Ecker, S. 44; Tabaschnik, 

S. 99; Ibach, S. 78; Mitteilun- 

gen... v. 23. 6. 1934, S. PG 50. 
16 ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium, Nr. ZFg 1178/34, 
Bl. 71; Nazi-Bastille Dachau. 

Schicksal und Heldentum deut- 
scher Freiheitskampfer, hg. vom 
Intemationalen Zentrum fur 
Recht und Freiheit in Deutsch¬ 
land, Paris 1939, S. 60. 
17 Gerhart Seger, Oranienburg. 
Erster Bericht eines aus dem 
Konzentrationslager Gefliichte- 
ten, Karlsbad 1934, S. 47; Anti- 

faschistischer Widerstands- 

kampf..., T. I, S. 186, Dok. 151; 
Lange, Oranienburg, S. 26; Hans 

Maur, Das Lagergeld in den fru- 
hen Konzentrationslagern des 
faschistischen Deutschlands, in: 
Numismatische Beit rage, 1978, 
H. 1, S. 1 OfT.; Wilhelm Mar- 

quardt, Der Betrug mit dem La¬ 
gergeld, in: Der antifaschistische 

Widerslandskampfer, 1982, 
Nr. 4, S. 14. 
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Ziel heranzuziehen sein, eine Verbilligung in der 
Unterhaltung der Konzentrationslager zu erzielen.«18 

Fur einige preufiische Konzentrationslager wurden 
zum Beispiel aufgewandt: Borgermoor fur Lager- 
aufbau unter Anrechnung vorhandener fiinf Baracken 
280000 RM19, Brandenburg laufende Kosten: Sep¬ 
tember und Oktober 1933 je 70000, November 
1933 73000 RM20, Brauweiler Haftkosten bis Juni 
1933: 12000 RM21, Esterwegen fur Lageraufbau: 
700000 RM22, Hammerstein Baukosten (Voranschlag): 
5800, Haftkosten bis Juni 1933: 15000 RM23, Lichten- 
burg Haftkosten bis Juni 1933: 32000 RM24, Neu- 
sustrum fur Lageraufbau: 700000 RM25, Oranienburg 
Baukosten: 260000, seitens des Regierungsprasidenten 
in Potsdam fur Unterhaltung und Haftkosten: April bis 
Juli 1933 iiber 108000, fur Haftlingsverpflegung: August 
1933 bis Juli 1934 mehr als 75500, fur Verpflegung der 
Wachen und Verwaltung: iiber 30600, fur Personal- 
kosten: mehr als 111600 RM26, Sonnenburg Ein- 
richtungskosten: 150000, Haftkosten bis Juni 1933: 
170000 RM27, Quednau Haftkosten bis Juni 1933: 
3000 RM und Werden Haftkosten bis Juni 1933: 
90000 RM.28 

Zusammengerechnet also iiber 8,83 Millionen Mark, 
wobei fiir einige Konzentrationslager nur Teilsummen 
bekannt sind. 

In dem Entwurf eines Schreibens an den Reichs- 
minister des Inneren vom Juni 1933 sprach der 
preufiische Innenminister noch davon, daB fiir die 
Schutzhaftlager in den preuBischen Provinzen und deren 
Ausbau 1933 zirka 2,07 Millionen RM gebraucht 
wurden.29 Der preuBischen Staatssekretarsbesprechung 
am 7. September 1933 lagen dagegen KZ-Kostenforde- 
rungen in Hohe von 1,25 Millionen fiir Personal-, 
von 6,4 Millionen fiir einmalige Sachausgaben und von 
2,2 Millionen RM fiir Material- und Grunderwerb vor, 
an denen das Reich zu beteiligen sei. Gleiches gait auch 
hinsichtlich der Kosten fiir die Hilfspolizei mit 765000 
und fiir die Gestapo mit 3,95 Millionen Reichsmark. Am 
1. August vermerkte Grauert schon als Finanzbedarf: 
5,5 Millionen fiir Errichtung und Ausbau von Konzen- 
trationslagern und 9,75 Millionen als Kosten fiir 18000 
Haftlinge, d. h. pro Kopf und Tag 1,50 RM. Im Januar 
1934 setzte das preuBische Staatsministerium einen 
Betrag von 6,3 Millionen, im Marz zusatzliche 1,5 Mil- 

18 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 103 R. - Angaben iiber sol- 
che Einnahmen liegen fur 1933 
kaum vor. 
19 Kosthorst/ Walter, S. 60, 
Dok. 2. 
20 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1192, Bl. 16 u. 19. 
21 ZStA Potsdam, Film 14 929. 
22 Kosthorst/Walter, S. 60, 
Dok. 2. 
23 WAP w Poznaniu, Rejencja 

w Pile, Nr. 700, k. 23; ZStA 
Potsdam, Film 14 929. 
24 ZStA Potsdam, Film 14 929. 
25 Kosthorst/Walter, S. 60, 
Dok. 2. 
26 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1193, Bl. 2; Nr. 1163, 
Bl. 378; Nr. 1193, Bl. 8. 
27 Dok.-Zentrum, Sonnenburg, 
Nr. 3, unfol.; ZStA Potsdam, 
Film 14 929. 
28 ZStA Potsdam, Film 14 929. 
29 Ebenda. 

lionen Mark fiir das laufende Haushaltsjahr ein. Es ging 
dabei — so eine Berechnung vom Februar — von 6000 
KZ-Platzen aus, darunter in der Lichtenburg fiir 350, 
im Moor fiir 2300 politische Gefangene, und wollte die 
»Kapazitat« der Lager um weitere 2000 erweitern. An 
Ausgaben fiir die Bewacher der Moorlager sah Goring 
im Dezember 1933 vor: fiir die Kommandantur in 
Papenburg zusammen 54460 RM (Kommandant mit 
jahrlich 9600, Adjutant 4800, ein Oberwachtmeister 
3100, zehn Wachtmeister je 1800, zwolf Wachtleute mit 
je 1580 RM), fiir jedes Lager zusammen 174400 RM 
(Kommandofiihrer mit jahrlich 4200, ein Stellvertreter 
3100, drei Oberwachtmeister je 2300, zwolf Wacht¬ 
meister je 1800, 110 Wachleute mit je 1260 RM). Am 
8. Mai 1934 teilte das Reichsinnen- dem Finanzministe- 
rium mit, in PreuBen waren »fiir Zwecke polizeilichen 
Schutzes« fast 14,57 Millionen RM Mehrausgaben ent- 
standen.30 

In Bayern erhielt schon am 24. Marz 1933 die Miinch- 
ner Polizeidirektion zum Ausbau und Betrieb des KZ 
Dachau 18000 RM. Weitere Uberweisungen bis Okio- 
ber 1933 summierten sich auf 771000 RM. AuBer- 
dem stellte das Justizministerium dem Lager bis Ende 
Mai 380 Mantel, 50 Hosen, 2241 Paar Schuhe und Stie- 
fel, 304 Bettgestelle, Maschinen, Werkzeuge usw. im 
Wert von iiber 27500 RM zur Verfiigung. Die Bau¬ 
kosten bis Juni schatzte man auf 250000 bis 275000 RM 
und berechnete fiir die Backerei 30000, fiir eine Laut- 
sprecheranlage fast 3600 und fiir 500 Uniformen der 
Wachmannschaft 100000 RM. Insgesamt beliefen sich 
bis Ende 1933 die einmaligen Kosten auf 164265 und die 
laufenden Kosten beim Betrieb des Lagers auf 511 820, 
zusammen 676085 RM. Hinzu kamen die Ausgaben fiir 
die Verpflegung, bei denen die Lagerverwaltung iiber- 
hohte Werte einsetzte, und zwar bis Oktober 1933 fiir 
Wachmannschaften und Gefangene 517014 RM. Eine 
Rechnungspriifung ergab jedoch lediglich eine Summe 
von 287513 RM. Von der »Einsparung« in Hohe von 
229501 RM sollten, so verfiigte das Finanzministerium, 
100000 benutzt werden, der Wachmannschaft SS-Uni- 
formen zu beschaffen, der andere Teil zur Deckung 
auBerordentlicher Staatsausgaben verwandt werden. 

Die Dachauer Endabrechnung fiir 1933 vermerkte 
Gesamtausgaben von 1001000 RM. Davon waren ab- 
zusetzen 216637 Arbeitstage der Gefangenen. Sie wur¬ 
den von der SS-Verwaltung mit je sieben Stunden — 
zweifellos zu niedrig31 - zu je 50 Pfennigen veran- 
schlagt. Das ergab, selbst bei dem geringen Ansatz, 
758229 RM. »Diese Werte«, fiigte die Ubersicht an, 

30 GStA Berlin, Rep. 77, Nr. 28, 
Bl. 18, Rep. 90 P, Nr. 104, 
Bl. 3If.; Christoph Graf, Politi¬ 
sche Polizei zwischen Demokra- 
tie und Diktatur. Die Entwick- 
lung der preuBischen Politischen 
Polizei vom Staatsschutzorgan 
der Weimarer Republik zum 
Geheimen Staatspolizeiamt des 

Dritten Reiches, Berlin 1983, 
S. 174 u. 27If.; ZStA Potsdam, 
Reichsrechnungshof, Nr. 6622, 
Bl. 26; Demps, Konzentrations¬ 
lager, S. 266f. u. 367. 
31 In der Tischlerei muBte bis zu 
zehn und 13 1/2 Stunden gearbei- 
tet werden (Ecker, S. 35). 
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^ongctttratien^lagcr 
Orantenburg 

Jtenten: 

cP®W<b«f: BerltaSJi® 7 9fa. 119808 
0tabtfparfaffe Oranienburg 0^r. 1118 
ftrciffporfaffe ^icbfrbamim, 9?ebtn- 
fteQe E, Oranirnburg, ‘D'tr. 351 

5*mruf: 

Oranirnburg 0ammel-9?r. 2911 —13 

$agebu$9*r. 1933/ 

'Betrifft: ._ 

Um die drirfgendsten Aasgaben fur die uns (iberwiesenen 

Schutzh&ftlinge im Konzentrationalager bestreiten zu kbnnen, 

bitten wir um die Ueberweisung eines Betragea von 

_RM 20 OOP.oo (Zwanzigtauaend RM) £dr 1. - 15.8.33. 

Die gegenw&rtige Jatstdrke betriigt 911 Mann und steigt von 

Tag zu Tag. 

Den gleichen Betrag in einer Mindesthohe von ca. 

_RM 20.QUO.oo (Zwanzigtauaend RM) 

erbitten wir daun auch fiir die Zeit vom 16.-31.August 1933. 

Die genaue Abrechnung erfolgt jeweils am 15.und l.^ed- 

Monats. 

Es wurde una genii^en,wenn wir diesen zweiten Betrag 

8-14 Tagen erhalten konnen. 

Gleichzeitig melden wix fur den Uonat September 1933 

fiir die oben ar.gefilhrte kindestlststarke Verpflegungsvorsch 

in Huhe von 

-KN 41 000.oo _( Einundvierzigtausend RM ) 

an. 

Die Hilfspolizeibeaoten und 3.A.Wachmannschaften sin 

in der Jotatarke nicht enthalien. 

Orosifttfarg, ben _..193...?* 
'Berliner Stro&r 

An den 

Herr^Polizelprap-M^ntfm- 

Abtlg.W. 

P o t 8 d a m . 

i i :c:;i' 
0.W 
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Tabelle 13 

Ausgaben des KZ Sachsenburg, Mai 1933 bis Mai 1934 (in Reichsmark) 

Kostenposition Mai bis 
November 1933 

Dezember 
1933 

Januar 
1934 

Februar 
1934 

Marz 
1934 

April 
1934 

Mai 
1934 

Verpflegung 165831 22525 13609 13202 10122 

Bewachung 445000 15956 5758 9056 7829 

Lagerausstattung 194329 24770 10824 6247 12742 

Heizung/ 14622 3984 5551 5847 4515 

Beleuchtung 
Arzt/Transport 9034 2990 1678 1678 1687 

Insgesamt 428817 70263 37423+ 36041 36634 15155 22638 

+ Hinzu kam der Kaufpreis von 100000 RM. 

Quelle: StA Dresden, AH Floha, Nr. 2402, Bl. 12 f., 16 f., 18 f., 22 f., 25 f., 29 f. u. 32 f. - Fehler bei Einzelangaben oder in der 
Zusammenrechnung in der Vorlage. 

»sind durch die Arbeit der Haftlinge auch tatsachlich 
geschaffen worden und sind in den Baulichkeiten und 
Einrichtungen des Lagers investiert und nutzbar ge- 
macht.« Mit anderen Worten: Nicht nur die Bekleidung 
der SS-Leute und ein Teil der KZ-Kosten wurde aus 
der Verpflegung der Gefangenen »erwirtschaftet«. Vor 
allem muBten sie zum groBten Teil Errichtung und 
Erhaltung des KZ Dachau durch ihre Arbeit auch 
finanziell bestreiten. 

Ungeachtet der vorliegenden »Rentabilitats«berech- 
nung wies das Reichsministerium des Inneren fur Schutz- 
haftkosten in Bayern 1933 liber 441422 RM an. Fur das 
erste Quartal 1934 veranschlagte das bayerische Finanz- 
ministerium fur das KZ Dachau 503723 RM Kosten, fur 
liber ein Jahr seiner Existenz zusammen 1493 737 RM. 
Hinzu kamen Kosten der Schutzhaft in anderen baye- 
rischen Einrichtungen, eingeschlossen das KZ Neustadt 
an der Haardtmit 15000 RM (April 1933), flir Marz 1933 
bis April 1934 mit 570811, insgesamt 2064548 RM. 
Davon liberwies Berlin 948526 RM, was eine Miinchner 
Forderung nach 83745 RM ausloste, um die Halfte 
der Kosten aus zentralen Mitteln zu erhalten.32 

In Sachsen wurden im August 1933 flir die Konzen- 
trationslager angewiesen: flir Colditz 150000 (Bedarf 
258000), Hainewalde 130000 (Bedarf 514000), Hohn- 
stein 200000 (Bedarf 409000) und Sachsenburg 300000 
(Bedarf 389000) RM.33 Doch handelte es sich nur um 

32 Bay HStA, MF 67 403, 33 StA Bautzen, AH Bautzen, 
unfol., MA 106 299, Bl. 184. Nr. 7542, Bl. 90fT. 

Teilbetrage, wie aus den Sachsenburger Berechnungen 
hervorging, wobei zu beriicksichtigen blieb, daB die 
Gebaude zum Teil von Firmen kostenlos zur Verfiigung 
gestellt worden waren. (Vgl. Tabelle 13) 

Der Stadtstaat Bremen berechnete am 14. Juli 1934 flir 
seine drei Konzentrationslager an Sachkosten 25600 
und an Bewachungskosten rund 69000, zusammen fast 
94700 RM.34 Oldenburg verzeichnete - wieerwahnt — 
29600 RM. 

Der Reichsetat flir das Innenministerium fixierte im 
August 1933: Das Reich libernehme 50 Prozent der 
Kosten, die den Landern aus der Schutzhaftvollstrek- 
kung entstlinden. Seine Hohe lieBe sich jedoch noch 
nicht iibersehen. Die einmaligen Ausgaben wiirden des- 
halb zunachst auf drei Millionen RM geschiitzt. Der 
50-prozentige Reichsanteil an dem Aufwand flir die 
Hilfspolizei sei mit 3,4 Millionen zu veranschlagen. Das 
war zusammen immerhin fast ein Viertel der einmaligen 
Ausgaben des Reichsinnenministeriums in Hohe von 
knapp 27,8 Millionen RM. Doch schon am 15. Marz 
1934 verlangte das Reichsinnen- vom Reichsfinanzmini- 
sterium, da die Mittel flir die Schutzhaftvollstreckung 
nicht ausreichten, weitere fiinf Millionen, und am 4. Mai 
1934 erneut 300000 RM. Es fligte hinzu, bisher waren 
liber 8279000 RM an Schutzhaftkosten verausgabt wor¬ 
den.35 

34 ITS, Arolsen, HGM Bremen- 35 ZStA Potsdam, Reichsrech- 
Findorf, unfol. nungshof, Nr. 6621, Bl. 108, 

S. 81 ff.. Nr. 6622, Bl. 16 u. 18. 
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NS-Veroffentlichungen 

Das NS-Regime verschwieg weder die Schutzhaft noch 
die Existenz der Konzentrationslager, wenn es auch 
die dortigen Verhaltnisse zu beschonigen suchte. Vor 
allem 1933 erschienen zahlreiche Berichte, z. T. umfang- 
reich und detailliert. Die Verantwortlichen steuerten 
solche Veroffentlichungen und deren Tenor. So lud der 
Staatssekretar und Leiter des bayerischen Presse- und 
Propagandadienstes, Hermann Esser, fur den 3. April 
1933 Vertreter der Auslandszeitungen in die bayerische 
Gesandtschaft in Berlin ein, um gegen angebliche Greu- 
elberichte zu polemisieren. Im Beisein des Staatsse- 
kretars Walter Funk vom Reichspropagandaministe- 
rium wollte er ihnen suggerieren, in Dachau solle 
Kommunisten und anderen Staatsfeinden das Arbeiten 
beigebracht werden, wovon sie sich selbst uberzeugen 
konnten.1 Fiir Hessen vermerkten der »GieBener Stadt- 
anzeiger« und andere Blatter am 6. Mai vor ihrem 
Bericht liber das KZ Osthofen: Die Besichtigung ware 
»durch Vermittlung der Staatspressestelle« ermoglicht 
worden.2 In PreuBen lieB das Staatsministerium Ver¬ 
treter der Auslandspresse in das KZ Sonnenburg fahren, 
wie das Berliner »12-Uhr-Blatt« vom 24. und die »NS- 
Korrespondenz« vom 29. Mai festhielten. 

Andere Journalisten und Zeitungen fragten unmittel- 
bar bei Lagerkommandanten an, ob ihr Kommen ge- 
nehm sei. So erlaubte der Fiihrer der fur das KZ 
Oranienburg zustandigen SA-Standarte 208 am 1. April, 
daB Norweger das Lager betreten durften. Am 5. April 
gestattete er das fiir Reporter der »New York Times«, 
am 10. April fiir den der Agentur Keystone, danach fiir 
Berichterstatter der Berliner »Taglichen Rundschau«, 
von »Associated Press«, der groBbiirgerlichen »Deut- 
schen Allgemeinen Zeitung« und der »Kasseler Zei- 
tung«.3 General a. D. Joachim Stulpnagel von der 
»Berliner Borsen-Zeitung« verlangte sogar einen Wagen 
zur Besichtigungsfahrt. Postwendend bekam er am 
15. September die devote Antwort: Der Kraftwagen des 
Lagerkommandanten stehe ihm am nachsten Tag zur 
Verfiigung, werde ihn wie gewiinscht in Berlin abholen 
und auch wieder dorthin zuruckbringen.4 Auch der 
Moringer Polizeikommandant schlug am 28. April dem 

1 Richardi, S. 287. 
2 Grunewald, S. 57. 
3 Dok.-Zentrum. KZ und Haft- 
anstalten, Oranienburg, Nr. 8, 
Bl. 371 ff. — Siehe auch die Auf- 
stellung bei Schafer, S. 106f., wo 
auBerdem u. a. Berichte des An- 

griffs v. 29. 3. und des Anhalter 

Anzeigers v. 25. 7. 1933 abge- 
druckt wurden. 
4 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
anstalten, Oranienburg, Nr. 8, 
Bl. 350f. 

hannoverschen Regierungsprasidenten vor, Presseleute 
einzuladen, »um der Nachrichtenverbreitung der 
Zeitungen des Auslandes iiber angebliche MiBhandlun- 
gen der politischen Haftlinge entgegenzutreten«.5 

Wer bei den Visiten Regie fiihrte, zeigte ein Schreiben 
des preuBischen Geheimen Staatspolizeiamtes vom 
30. Mai, das zwei USA-Journalisten die Fahrt nach 
Oranienburg genehmigte.6 Am 2. August ordnete der 
preuBische Innenminister an: »Pressevertretern ist der 
Zutritt und die Besichtigung der Lager ohne vorgangige 
ausdriickliche schriftliche Genehmigung meinerseits 
nicht zu gestatten. Ebensowenig ist ohne meine solche 
ausdriickliche schriftliche Genehmigung das Fotogra- 
fieren und Filmen in den Lagern, soweit es nicht fiir 
eigene dienstliche Zwecke der Lagerverwaltung erfolgt, 
statthaft.«7 

Weitere Vorgange erhellten das Bestreben, uner- 
wiinschte Besucher von den Konzentrationslagern fern- 
zuhalten: Am 16. September 1933 teilte die Kreishaupt- 
mannschaft Leipzig der Amtshauptmannschaft Dobeln 
mit, der nordamerikanische Rechtsanwalt Leo Gallagher 
beabsichtige, »die Zustande in den deutschen Gefang- 
nissen und Konzentrationslagern zu untersuchen«. Es 
sei anzunehmen, daB er sie »im Sinne der roten und 
jiidischen Internationale ausschlachten wird«. Deshalb 
sei ihm die Einreise zu verweigern.8 Am 23. Dezember 
informierte die Vertretung des Landes Sachsen in Berlin 
das Dresdner Ministerium fiir Auswartige Angelegen- 
heiten, das Reichspropagandaministerium habe mitge- 
teilt, Ende Januar 1934 wolle eine Kommission aus zwei 
Briten, zwei USA-Biirgern und drei bis vier Hollandern 
ein Konzentrationslager besichtigen. Das Propaganda- 
ministerium lege »naturgemaB Wert darauf, daB ein 
moglichst gutes, heizbares Lager, kein Barackenlager, 
ausgewahlt« werde. Nachdem Hohnstein genannt wor¬ 
den war, lieB die Berliner Propagandazentrale das 
Dresdner Ministerium wissen, »daB der in Aussicht 
genommene Besuch von deutschen Konzentrations¬ 
lagern durch eine Kommission von Auslandern nicht 
stattfmden werde«. Das Propagandaministerium habe 
sich bemiiht, »diesen Besuch abzubiegen«. Es sei zu- 
frieden, daB dies gelungen ware, denn: »Man vertrete 
den Standpunkt, daB es eine miBliche Sache sei, einer 

5 Mlynek, S. 77. 7 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
6 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- Regierung Potsdam, I Pol, 
anstalten, Oranienburg, Nr. 8, Nr. 1155. Bl. 23. 

379. 8 StA Leipzig, AH Dobeln, 
Nr. 2526, Bl. 194. 
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Auslanderkommission Einrichtungen zu zeigen, die in 
anderen Landern nicht vorhanden seien; auBerdem sei 
es in solchen Fallen immer zweifelhaft, ob der von einer 
solchen Besichtigung erwartete Erfolg in dem von 
Deutschland gewiinschten MaBe auch tatsachlich ein- 
trete.«9 Am 19. April 1934 auBerte die Gesandtschaft in 
Prag Bedenken, daB eine Delegation der Internationalen 
Juristenvereinigungdas KZ Colditz besuche.10 Oflenbar 
hatte sich inzwischen herausgestellt, daB jene Gruppen 
nicht zu den auslandischen Sympathisanten oder Partei- 
gangern des Naziregimes gehorten. 

Die EinfluBnahme bei genehmigten KZ-Visiten lieB 
sich auch daran erkennen, daB der Staatskommissar fur 
das hessische Polizeiwesen, das SS-Mitglied Werner 
Best, die eingeladenen Zeitungsleute selbst begleitete und 
der Wormser Polizeiprasident, Jost, sie durch das KZ 
Osthofen fiihrte.11 In einem anderen Fall gab der 
Stuttgarter Polizeiprasident Rudolf Kleiber den Zei- 
tungsvertretern nach dem Besuch des KZ Heuberg 
weitere Erlauterungen.12 Als auslandische Journalisten 
am 19. Mai Dachau besichtigten, war unter anderem 
Wilfried Bade vom Berliner Propagandaministerium 
anwesend. Gegeniiber den »Miinchner Neuesten Nach- 
richten« und anderen Zeitungen verbreitete er, die 
fremden Presseleute hatten einen guten Eindruck ge- 
wonnen. Dabei sagte er auch, insubordination oder 
Widerstand« gebe es bei den Haftlingen nicht13. Doch 
stand beispielsweise acht Tage zuvor in Zeitungen, der 
Kommunist Josef Gotz ware bei einem tatlichen AngrifT 
auf SS-Wachen erschossen worden. In Sonnenburg 
sprach der Staatsanwaltschaftsrat Hans Mittelbach vom 
Geheimen Staatspolizeiamt zu den auslandischen Korre- 
spondenten, die unter Leitung des Oberregierungsrates 
Martin Sommerfeldt vom Innenministerium von dem 
Regierungsrat Ernst-Ewald Kunckel von der preuBi- 
schen Pressestelle und von Hans Rechenberg vom 
Geheimen Staatspolizeiamt begleitet wurden.14 Vielfach 
erwahnten andere Berichterstatter, daB sie bei KZ- 
Besichtigungen von Kommandanten oder deren Ver- 
tretem gefiihrt worden waren. Eine zusatzliche Steuerung 
bestand in der Vorzensur durch amtliche Stellen; sicherte 
doch die »Deutsche Postzeitung« in ihrem Schreiben 
nach Oranienburg vom 4. August 1933 zu, das Manu- 
skript ihres Artikels zur Freigabe vorzulegen.15 Anzu- 
nehmen war auch, daB die zumindest eingeschiichterten, 
wenn nicht gleichgeschalteten Zeitungen sich zuriick- 
hielten. 

Trotz solcher beeinfluBten Berichterstattung konnten 
kritische Zeitgenossen- — selbst wenn sie nur ein Blatt 
lasen — aus den Veroffentlichungen manches recht 
deutlich erkennen, namlich u. a. folgendes: Einen Artikel 

9 StA Dresden, Ministerium fur 
Auswartige Angelegenheiten, 
Nr. 4842, Bl. 189f. u. 219. 
10 ZStA Potsdam, Film 16 084. 
11 Grunewald, S. 57. 
12 Schatzle, Stationen 
S. 15. 

13 Richardi, S. 114f. 
14 12-Uhr-Blatt v. 24. 5. 1933. 
15 Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Oranienburg, 
Nr. 8, Bl. 371. 

in einem italienischen Provinzblatt wiedergebend, teilte 
der »Zeitungsdienst (Berliner Dienst)«am 19. September 
mit, es bestanden gegenwartig »vier groBe Konzentra- 
tionslager, die insgesamt 30000 Menschen beherbergen. 
Tatsachlich gibt es heute noch zahlreichere kleinere 
Lager, die allerdings teils schon aufgelost werden, teils 
noch aufgelost werden sollen, um sie alle in den vier 
Konzentrationslagern zusammenzufassen.« Als Anzahl 
der KZ-Insassen hatte schon am 20. April die »Frank- 
furter Zeitung« fur PreuBen 10000, das »Berliner Tage- 
blatt« am 11. Juli insgesamt 18000, davon in PreuBen 
ungefahr 13000, genannt. Wie erwahnt, betrug jedoch 
in PreuBen die tatsachliche Zahl im Juli fast 15000, im 
Reich 27000. Dennoch diirften die amtlicherseits ver- 
kleinerten Zahlen denkende Betrachter aufhorchen las- 
sen haben. 

Best erklarte den hessischen Presseleuten, die Ein- 
kerkerungen seien »eine PraventivmaBnahme, um Zu- 
sammenstoBe und Reibungen zu verhindern, wenn die 
Betreffenden... versuchten, durch Wiihlereien und Het- 
zereien die Staatsordnung zu untergraben«. Darauf 
waren fast alle einschlagigen Zeitungsberichte abge- 
stimmt; die meisten sprachen von inhaftierten Kommu- 
nisten. Auch Goring versicherte, daB von den »Staats- 
feinden« in den Konzentrationslagern »Hauptbestand- 
teil Kommunisten« seien.16 Doch lieBen weitere AuBe- 
rungen ersichtlich werden, daB zunehmend andere 
Personengruppen in die Lager geworfen wurden. In der 
»Deutschen Justiz« erlauterte 1934 ein Jurist: »Die 
Verhangung von Schutzhaft ist nicht nur gegen aktive 
Staatsfeinde, sondern z. B. auch aus erzieherischen 
Griinden gegen Kritiker der Regierung der nationalen 
Erhebung, gegen Miesmacher usw. zulassig, auch wenn 
sie nicht die offentliche Sicherheit gefahrden«. Und die 
»Deutsche Juristen-Zeitung« fiigte 1935 hinzu: »Die 
Eingriffe in die personliche Freiheit — wie sie etwa in 
der Schutzhaft ihre scharfste Auspragung erfuhren — 
konnen nicht lediglich als Ausnahmerecht fur Ausnah- 
mezeiten begriflen werden. Die Schutzhaft ist ein ordent- 
liches Zwangsmittel der Polizei zur Bekampfung unso- 
zialer und antideutscher Haltung der Staatsbiirger.« 
Daraus wurde die Drohung gegen jeden deutlich, der 
das faschistische Regime und dessen Politik auch nur 
in Einzelheiten nicht billigte, oder wie es im »Angriff« am 
18. Mai 1934 hieB: »Meckern darf, wer keine Angst hat, 
ins Konzentrationslager zu kommen.«17 

Die Zeitschrift »Der Deutschen-Spiegel« hingegen 
fragte schon am 2. Juni 1933: »Ist es fiir einen groBen 
Staat wie Bayern nicht ein Widerspruch, einige tausend 
Menschen festzusetzen? Bestimmt, und deshalb ist dieser 
Ausdruck des Machtwillens kein Beweis staatlicher 
Starke.« Sie stellte gar die kiinftige Notwendigkeit von 
Konzentrationslagern in Frage: »Konzentrationslager 
konnen in politisch aufgeregten Zeiten, und auch dann 
nur voriibergehend, eine BehelfsmaBnahme sein, in ruhi- 

16 Volkischer Beobachter v. 17 Das deutsche Volk . .., 
22./23. 4. 1934. S. 140, 142 u. 81. 
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gen Tagen und zumal dann, wenn die Ubermacht des 
Staates so allgemein wie jetzt erkannt und anerkannt 
wird, werden Konzentrationslager zum Selbstzweck der 
Biirokratie.« Auch gegen die Ansicht, die Haftlinge zu 
»erziehen«, die fast alle Artikel vortauschten, erhob sich 
eine skeptische Stimme. Am 19. April meinte die »Tagli- 
che Rundschau« unter den Uberschriften »Die >Erzie- 
hungsanstalt der Marxisten<. Umschulungsversuche im 
Konzentrationslager Oranienburg«: »Welche Erfolge 
man von diesen MaBnahmen, die taglich durch Ein- 
richtung von neuen Lagern ausgedehnt werden, erwar- 
ten kann, ist ungewiB. Denn wie weit auf dieser Basis eine 
wirkliche innere Umschulung der Marxisten moglich ist, 
kann solange nicht festgestellt werden, bis man den Kern 
der Menschen erkennen kann.« Solche ohnehin seltenen 
AuBerungen fanden sich freilich bald nicht mehr im Blat- 
terwald.18 

Anderen Journalisten kamen solche Bedenken nicht. 
»Wie lange die Gefangenschaft dauert, ist ungewiB«, 
meinte »Der Jungdeutsche«, Organ des Jungdeutschen 
Ordens, am 8. April. »Es werde fur viele Gefangene mit 
der Freiheit eine bose Weile haben«, stand in der 
»Deutschen Allgemeinen Zeitung« vom 30. April. Die 
»Coburger Zeitung« prophezeite eine lange Existenz der 
Konzentrationslager: »Dachau ist heute nicht mehr eine 
Episode, es ist ein Programm und eine Parole fur alle, 
die weder guten Glaubens noch guten Willens sind.«19 
Und »Der Jungdeutsche« vom 28. Mai schrieb: »Die 
meisten Konzentrationslager sind jetzt auch nach dem 
Muster von Dachau ausgebaut worden.« 

DaB weitere Lager gegriindet worden waren, meldeten 
auBer der Errichtung von Dachau viele Blatter, so die 
>>Oberlausitzer Tageszeitung« am 28. Marz von dem 
in Hainewalde, die »Mainzer Tageszeitung« vom 6. April 
von Osthofen, die »Pommersche Zeitung« vom 13. April 
die Einrichtung einer Schutzhaftabteilung in der Haft- 
anstalt Gollnow, der »Schwabische Merkur« am folgen- 
den Tag, der »Pfalzer Bote« am 18. April die Grundung 
des KZ Heuberg, das Mannheimer Blatt »Hakenkreuz- 
banner«20 und das »Heidelberger Tageblatt am 24. April 
die von Kislau, des Lagers in Breslau-Diirgoy die 
»Ostdeutsche Morgenpost« vom 29. April, in Anken- 
buck die »Heidelberger Neuesten Nachrichten« vom 
16. Mai oder in RoBlau die »Frankfurter Zeitung« am 
1. September. »Der Erzgebirgische Volksfreund« pro- 
testierte dann am 2. Juni gegen die beabsichtigte 
SchlieBung des KZ Zschorlau. 

Weiter berichteten Lokalzeitungen in den Friihjahrs- 
wochen 1933 teilweise taglich, wer verhaftet und in 
Konzentrationslager verschleppt worden war.21 Neben 
konkreten Haftlingszahlen in einzelnen Lagern nannten 

18 Braunbuch . .., S. 271. 
19 Beimler, S. 66f. — Zeitpunkt 
des Erscheinens des Artikels war, 
nach der angegebenen Haftlings- 
zahl zu urteilen, etwa Juli 1933. 
20 Judenverfolgung in Mann¬ 
heim 1933—1945. Dokumente, 

hg. von Joachim Fliedner, Stutt- 
gart/Berlin/Koln/Mainz 1971, 
S. 245, Dok. 155. 
21 So das Oppenheimer Kreis- 
blatt Landeskrone (Grunewald, 
S. 58 ff.). 

groBere Presseberichte Namen von politischen Ge- 
fangenen wie »Der AngrifT« vom 12. April aus Sonnen- 
burg die von Hans Litten, Erich Muhsam und Carl von 
Ossietzky, wobei das Goebbels-Blatt hinzufiigte: »Zu 
diesen wird sich schon in den nachsten Tagen der 
KPD-Fiihrer Thalmann gesellen.«22 Desweiteren er- 
wahnte das »12-Uhr-Blatt« am 24. Mai aus Sonnenburg 
die kommunistischen Funktionare Wilhelm Kasper und 
Ernst Schneller. Im KZ Heuberg befanden sich nach dem 
»Hamburger Fremdenblatt« vom 10. April »zumeist 
Kommunisten, dann Sozialdemokraten, Reichsbanner- 
leute« sowie »eine Reihe von namhaften Fiihrern der 
Opposition, darunter bisherige Abgeordnete, Stadtver- 
ordnete, Beamte, Richter, Lehrer usw.« Und die »Deut- 
sche Postzeitung« vom 17. August berichtete aus Ora- 
nienburg unter anderem von Oberburgermeistern, Bur- 
germeistern, Amtsgerichtsraten, Geschaftsfiihrern, 
Intendanten, Regisseuren und Direktoren des Berliner 
Rundfunks. Auch jugendliche Gefangene wurden er- 
wahnt, so aus Osthofen in der Oppenheimer Lokal- 
zeitung »Landeskrone« am 6. Mai oder aus Hainewalde 
in der »Oberlausitzer Tageszeitung« vom 30. Juni. Im 
»Volkischen Beobachter« vom 15. Juli und in der »Ber- 
liner Borsen-Zeitung« vom 10. August war von Geiseln 
die Rede, die wegen der Flucht ihrer Verwandten ins 
Ausland oder wegen deren dortigen Berichten ins Kon¬ 
zentrationslager muBten. SchlieBlich blieb ebensowenig 
unbekannt, daB sich weibliche Schutzhaftlinge im KZ 
Gotteszell befanden, wie der »Schwabische Merkur« 
vom 15. April mitteilte.23 Auch wurde, wie im »Neuen 
Tiibinger Tageblatt« am 10. Juli, festgestellt, daB die 
Haftlinge in drei Kategorien eingeteilt waren.24 

Langere Artikel brachten oft die Namen und Range 
der Lagerkommandanten, Art und Anzahl der Bewa- 
chungsmannschaften. Die »Deutsche Postzeitung« vom 
17. August und die »Deutsche Gemeindebeamten-Zei- 
tung« vom 9. September schilderten sogar den Aufbau 
der Oranienburger Lagerverwaltung. 

Ausfiihrlich und beschonigend gingen die groBeren, 
zum Teil bebilderten Berichte auf den Tagesablauf und 
die Lebensbedingungen der KZ-Haftlinge ein, so die 
»Berliner Illustrirte Zeitung« am 30. April mit Fotos aus 
Oranienburg, die zugleich die Namen weiterer Lager 
und die Zahl ihrer Insassen anfiihrte. Eine ahnlich 
verlogene Bildreportage brachte die »Miinchner Illu- 
strierte Presse« am 16. Juli uber Dachau. Doch lieBen 

22 Das war 1933 eine der zahl- 
reichen Nazispekulationen iiber 
das weitere Schicksal des KPD- 
Vorsitzenden, derjedoch - auch 
nachdem 1935 der Vollzug der 
Untersuchungshaft formell aus- 
gesetzt wurde — als einziger 
Schutzhaftling viele Jahre in Ju- 
stizhaftanstalten blieb. Streng 
isoliert befand er sich, nur im 
Januar 1934 durch eine kurzzei- 
tige Uberstellung in die Gestapo- 
Zentrale in der Berliner Prinz- 

Albrecht-StraBe unterbrochen, 
in Berlin-Alt-Moabit, Hannover 
und Bautzen, von wo man ihn im 
August 1944 zur Ermordung in 
das Krematorium des KZ 
Buchenwald brachte. 
23 Schatzle, Stationen ..., 
S. 16; Braunbuch . .., S. 276. 
24 Der alltagliche Faschismus. 
Dokumentation, hg. von der 
VVN/Bund der Antifaschisten, 
Ortsgruppe Tubingen, o. J., 
S. 63. 
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ftoitfentrntionflaQer Dfftofcn 
Befidjfigung butif) die fiefflfdje JJteffe 

Durcb ©crmittlung ber ©taatSpreffcfteBe mar 
ben ©ertretcrn ber pcffif<ben ©rcffc geftern 
ftiftag ©clegenfjeit gegeben, bag einjigc ^cffi=* 
f$e ftonjentraiionSlager ffir politifcf* ^n^af* 
tierte in Oftfjofen bei ffiormS ju beftctyigen. 
3m ©olijeiprafibimn ©orm« begrfi&te bcr 
6taat3fammiffar fitr bad ^cfflfcfyc ©oligel* 
Ipefen, IRcgierungSrat Dr. ©eft, ble jablreidj 
nfdjtenenen ^ournaliften, morauf bie 3rfll?rt 

.nod) bent Eager angctrctcn murbe. SJHtten in 
frud^tbarem SWetgeianbe liegt baS Eager, bor 
I teodjen ftan-b tyier cine fcit Sfapten fttUgelegte 
bermal)rlofte ©apicrfabrtf. £eute grfi&en fdjon 
ben meliem bie ftabnen be3 neuen 3Ret(be« bon 
|o$cn ftlaggcnmaften. Dad ©ebdube ift gefau* 
bert unb madjt einen toertrauendermedenben 
Binbtud. 

3n eincm bet often SWafdjinenfdle betonte 
6taatdfommiffar Dr. ©eft, aid bet fiix bie po- 
lijeilicpen SNaftnabmen in §effen ©erantmort* 
lidje, 3b>:d bcT ©efiebtigung fofle fein, ba| bie 
Souraliftcn, benen irn Eager felnerfei ©cfd)tfln« 
fungen im ©erlebc mit ben $dftllngeit auf* 
erlegt feicn, mobrbeitdgetreu iiber bad ®efebe- 
ne unb «eljbrte#berid)ten molten, um in bet 
Oeffentlic^feit falfc^e Sluffaffungtn gu befeiti- 
gen. 

Dr. ©eft betonte, er b<*&e berfudjt, bet ben 
etforberlidjeu Sfla&nabmen bie politifdjen unb 
ftaatlieben Stotmenbigfeiten unb bie ftorberun* 
gen einer gemiffeit SJhnfdjIlcbfeit in (Sinflang 
|u bringen. Dur<b bie ©erorbnung bed ©titbd- 
prafibenten bom 28. 2. 33 ertjalte bie ©oli3«t 
eine faft unbcfdjrnnfte ©ladjtbefugnid, tndbe* 
fottbere mtcf> ^inflc^tlic^ bet Chttgleljung bet 
perfbnlicben ftreibelt. Sluf biefer ©erorbnung 
berube bie ©oiigetbaft, bie in etneT gro&eren 
3<*bl bon fallen berftdngt merben mufcta. $n 
einem 55:eil ber OfaDe mar bie ©d>u$$aft niJHg, 
um ben ©etreffenben felbft bor Ungrlffctt unto 
Berfebungen *u fd)iit^en unb tyn ba^et Dor* 
ftbergebeitb unter ©oligeiftbufc gu ne^men. $n 
onbereu fallen mar ed eine ©r&bentibmo^no^ 
we, um ^ufanunenftofet unb Sleibungen ju ber* 
btnbern, menn bie ©etreffenben, bie aud ber 
nationafen ftebolutton nodb m$td gelern* ijat* 
ten, bcrfurfjten, burd) ©fiplereien unb $e#e* 
reien bie Staatdorbnung *u untetgraben. 3n 
einer fleibe bon fallen mar eine gemiffe <5r* 

Da ber ^efftfe^e ©oltgeietct au&eTorbentlidj 
gering ift, fo muibe bad Sager faft obif^cinen 
©fennig ftaatti^ec ©littel erridjtet. wmurbe 
faft ailed aud bent Stidjtd gefdjaffen, in erfter 
Einie banf ber umfuf/tigen, gefdjidten Datigfett 
bed Eagerleiterd ©turmbannffibrerd b^ngelo, 

b. 2. 
Slnf^lieBenb gab ber SSormfer ©oUjelpTfift- 

bent Dr. $oft Slufflarung fiber bie Slrbeiten, 
bie toon ben 2agerinfaffen $ur ^erri(btung i^- 
rer Unterfunft felbft geleiftet murben. 

©ei Sent 9)unbgattg butep bie beiben ^aupt* 
gebdube erfjielt man einen Ueberblid, mit mel* 
iem ®ifer 2agerleitung unb Snfaffen an ber 
SBobnli(bma(!bung gearbeitet fm&en. €eien ed 
nun bie ©<rbeeinrid)iungen, SBafferleitungen, 

Jhicbe, ©iiro, 83ad>e, S<breinerei, ©cbloffetei, 
©cpubmacberei — {elbfttoerftdnblitb metben alle 
fur 2ager unb $aft(inge notmenbigen Slrbei* 
ten felbft toerridjtet — ober ber ©anttdtdraum. 
Xaglidi fintoet 4ratli«b« ©eratung ftatt. 3eber 
Weuanlommenbe mirb fofort bom 5lrjt unter* 
fudjt, eingeteilt uub eincm entfpred)enben Sir* 
beitdfommanbo jugemiefen. Die Sfamifien ber 
^dftlinge erfjalten entmeber bie irbeitdlofen- 
ober ©oblfabrtdunterftupung. Burjeti ift ein 
grower ©ortragifaal in trbeit, bcr ber ©ei* 
terbitbung ber jfingeren ^dftlinge bienen foDL 
9tur gang toereingelt mar ed notmenbig, Un* 
rubeftifter in (Sinaelbflft ju febiden. 

Die bldber im Eager befinbltcben Jl©D* unb 
&©D*9tbgeorbneten bed ^effifeben Eanbtagd 

finb bereitd am 1. SJtai entlaffen motben. ©it 
ma(bten*toon>er eingeraumten fjfreibeit, mit be* 
tannten Eagerinfaffen ungeftbrt }U fpretben, 
rti(bli<b ©ebratub- 3nunet murbe und toerfi* 
<bert, bab ©ebaublung uub ©erpflegung buttb 

unb M but (baud auftdttbig ift, ba% ind* 
befonbere bie Dienftanmeifung ffir bie ©a(b* 
(cute: ffD&tU<b< ©a|rtge(ungen gegeu bie 
^dftltnge baben unter alien Umftdnben gu 

unterbleiben", audnabmdlod etngebatten met* 
ben. 3^bei Sefattgene bat bad 9te<bt, bei bem 
Eagerleiter begrfinbete ©eftbmetben ober ©fin* 
f<be toonjnbflngen. ©rief* unb ©afettoerfebr ift 
ni<bt befcbrdnft unb unterttegt lebtg!l<b einer 
Senfur. Dreimal md(bentli(b bfitfen bie ^dft- 
Iinge ©efucb empfangen. ftfit Unterbaliung 
forgen 3eitungen unb ©abio. Bericht aus der »Landes- 

krone« vom 6. 3. 1933 

sich selbst daraus Schliisse ziehen, so wenn die »Tagliche 
Rundschau« vom 19. April aus Oranienburg mitteilte, die 
Gefangenen lagen auf Stroh auf dem Fabrikhallenboden, 
»notdiirftig« in eine Decke gewickelt, und der tagliche 
Verpflegungssatz betriige pro Kopf 75 Pfennige, oder 
die »NS-Korrespondenz« am 15. April vom Heuberg 
wuBte, daB ein Vegetarier mit dem Essen zufrieden sei, 
anderen die Ernahrung aber »vielleicht nicht so be- 
hagen« wiirde, und das »Mainzer Journal« vom 6. Mai 

die »mustergiiltige Ordnung trotz primitivster Mit- 

tel« pries. 
Die meisten der Presseschilderungen bezeichneten die 

Arbeit der Haftlinge als einen »Erziehungsfaktor«. Sie 
meinten damit deren Einsatz beim Lagerausbau, meist 
aber den auBerhalb der Schutzhaftstatten, wie der »Lan- 
dauer Anzeiger« am 18. Mai den Sportplatzbau durch 
Gefangene aus dem Fort Landau, die »Hamburger 
Nachrichten« vom 26. Mai oder das »Hamburger Frem- 
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denblatt« am 8. Juni mit Fotos das Torfstechen der 
Gefangenen im KZ Wittmoor, die »Kasseler Post« vom 

23. Juni Arbeiten Breitenauer Gefangener, der »Anzeiger 
fur das Fiirstentum Liibeck« vom 2. Juli Kultivierungen 
bei Eutin, die Karlsruher Zeitung »Der Fiihrer« vom 
23. Juli die Melioration von Sumpfgelande in der Nahe 
von Kislau oder der Dachauer »Amper-Bote« am 7. Sep¬ 
tember und 5. Oktober den Torfabbau und die Saube- 
rung von Fischteichen.25 

Wenn in der »NS-Korrespondenz« vom 18. Mai von 
Vernehmungen und in der »Deutschen Gemeindebe- 
amten-Zeitung« am 9. September von Fingerabdriicken 
die Rede war, sollten die Haftlinge damit in den Augen 
der Leserschaft kriminalisiert werden. Zugleich erlaubte 
das jedoch Ruckschlusse, wie die KZ-Insassen behandelt 
wurden. Ebenso konnte es nachdenklich stimmen, daB 
laut »Taglicher Rundschau« vom 19. April in Oranien- 
burg ein ehemaliger Angehoriger der kaiserlichen Kolo- 
nialtruppe die Haftlinge kommandierte, oder nach dem 
Eindruck eines britischen Korrespondenten, den das 
»Berliner Tageblatt« am 17. September wiedergab, in 
Sonnenburg »scharfe Disziplin« herrsche. 

DaB in den Konzentrationslagern miBhandelt und be- 
straft wurde, leugneten die meisten Berichte, so die »NS- 
Korrespondenz« vom 15. April fur den Heuberg. Doch 
schon fiinf Tage zuvor war iiber dasselbe Lager im 
»Hamburger Fremdenblatt« zu lesen, daB der Kom- 
mandant nicht gern Arrest verhange, weshalb solche 
Strafen wenig vorkamen. Auch von Dachau hieB es von 
Anfang an, daB es Haftstrafen gebe.26 Aus Oranienburg 
berichtete die »Deutsche Allgemeine Zeitung« am 
30. April von Besuchssperren als Repressalie. Bemerkun- 
gen wie: unverbesserliche Haftlinge seien in Dachau von 
den iibrigen getrennt und wurden mit Sonderarbeiten 
beschaftigt, die in der »Munchner Illustrierten Presse« 
vom 16. Juli zu lesen waren, oder Worte wie: »das 
Lastende, Bedruckende an der Atmosphare, die iiber 
dem Ganzen liegt«, »die eiserne Faust«, die den Haft- 
lingen im Nacken sitze, vom Lachen, das im Lager 
selten sei, von der Harte, die iiber allem laste, und »Der 
Geist des Konzentrationslager ist hart, sehr hart«, wel- 
che die Zeitschrift »Der SA-Mann« am 19. August 
gebrauchte, lieBen die Wirklichkeit ahnen. Deutlich 
wurde sie aus der Meldung, die der »Stettiner General- 
anzeiger« vom 7. April 1934 und andere Blatter brach- 
ten: Das Landgericht Stettin habe Joachim Hoffmann, 
den Verantwortlichen des KZ Stettin-Bredow, und wei- 
tere Beamte der dortigen Polizeiverwaltung wegen Ge- 
fangenenmiBhandlung bestraft. 

Klare Vorstellungen konnten auch aus der Fest- 
stellung des »SA-Mannes« vom 19. August 1933 aus 
Dachau gewonnen werden, daB »jeder dieser ausgesuch- 
ten Wachmanner Fleck zu schieBen pflegt«. Meldungen 
iiber angebliche »ErschieBungen auf der Flucht« fanden 
sich im April und Mai nicht nur in dem »Amper-Boten« 

25 Rumberg, S. 48. neter Ausschnitt im Besitz d. 
26 Undat. u. nicht gekennzeich- Verf. 

und der »Dachauer Zeitung«; auch groBe Blatter be- 
richteten dariiber.27 »Der Deutschen-Spiegel« vom 
2. Juni muBte konstatieren: »Heute bedeutet jeder Ver- 
such schon in seinen ersten Anfangen Verderben und 
Elend.« 

Dieser Eindruck wurde dadurch verstarkt, daB der 
Dachauer »Amper-Bote« am 20. April und zur gleichen 
Zeit die »Mimchner Neuesten Nachrichten« eine War- 
nung des Dachauer Kommandanten veroffentlichten, 
wonach die Bevolkerung rasch am Lager vorbeizugehen 
habe und nicht iiber die Umfassungsmauern schauen 
solle, da dann die Wachposten schieBen wurden. »Wer 
gegen diese wohlmeinende Anordnung verstoBt, der 
muB die Folgen selber tragen.«28 

Solche Publikationen enthielten einerseits aufschluB- 
reiche Passagen, die viele Deutsche nachdenklich stim¬ 
men konnten, andererseits animierten sie verschiedent- 
lich Unternehmer, an den Konzentrationslagern verdie- 
nen zu wollen. So boten Firmen Sachsenburg Decken, 
Stoffe und Kochkessel an. Andere Offerten verdeutlich- 
ten, daB die Absender wuBten, was in den Lagern 
geschah, zum Beispiel wenn eine Duisburger Geld- 
schrankfabrik zerlegbare Arrestzellen zum Einzelpreis 
von 420 RM verkaufen wollte oder ein Lobauer Gummi- 
werk Gummikniippel unter der zynischen Bezeichnung 
»Lebensverteidiger« lieferte.29 

Obgleich auch jene Veroffentlichungen manchen Auf- 
schluB gaben, zu ihrer Absicht gehorte, jeden Wider- 

stand zu ersticken. Uniibersehbar und miBverstandlich 
traten Drohungen hervor. So berichteten die »Leipziger 
Neusten Nachrichten« am 1. April aus Kassel, daB auf 
dem dortigen Friedrichplatz ein Kafig aus Stacheldraht 
errichtet und darin ein Esel eingesperrt worden sei. Ein 
Schild verkiinde: »Konzentrationslager fur widerspen- 
stige Staatsbiirger, die ihre Einkaufe bei Juden tatigen.« 
Nach einer anderen Mitteilung lautete die Drohung 
mit dem symbolischen Konzentrationslager: »Nur ein 
Esel erkennt nicht, daB Adolf Hitler der Fiihrer des 
deutschen Volkes ist und den Aufbau des Reiches fiihren 
muB.«30 

Der Bremer Polizeisenator drohte in den »Bremer 
Nachrichten« am 21. Juni, daB alle, die bei »politischer 
Hetzarbeit« angetroffen wurden, »auf lange Zeit in ein 
besonderes, neu einzurichtendes Konzentrationslager 
gebracht werden, in denen ihnen die Lust, sich noch 
einmal so zu betatigen, endgiiltig vergehen wird.« Noch 
direkter wandte sich das Mannheimer »Hakenkreuzban- 
ner« am 31. August an eine namentlich genannte Frau 
und »riet« ihr, »in Zukunft die Lasterklappe schon 
geschlossen (zu) halten — anderenfalls wir Ihnen Gele- 

27 Rumberg, S. 33 u. 38 ff.; 
Pospischil, S. 29 f.; Braun- 
buch ..., S. 299, 344 u. 349f. 
28 Rumberg, S. 36; Kimmel, 
S. 357. 
29 StA Dresden, AH Floha, 
Nr. 2406; ZStA Potsdam, 

Reichsministerium des Inneren, 
Nr. 25 708, Bl. 301 f.; StA Baut¬ 
zen, AH Lobau, Nr. 391, Bl. 260. 
30 Braunbuch . . ., S. 248; 
Krause-Vilmar u. a., S. 72, wo 
sich davon auch ein Foto be- 
Findet. 
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$affet boi)hottiert bte Subeit 

,fJtoujentcationAlaQ<c far miter fpenfttg« 
Staatafcarger, bit Ujnre (JinMufe b«t 3uben 
tfitlgen" fytefc t* auf bent @<&ilb, ba* biefe# 

bro^ettbe fitter auf bent Obembtafc erflflrte. 
JWe Itaffelaner ^aben ft<f> tnm morgen# bt« 
abenb# barfiber gefreut! 

genheit geben miissen, Ihre staatsfeindlichen ’Vortrage‘ 
in der Frauen-Abteilung in Kislau zu popularisieren«.31 

Drohungen gegeniiber der Bevolkerung wie den Ver- 
such, die Gefangenen zu erniedrigen und zu brechen, 
stellten das Mitschleppen von KZ-Haftlingen bei den 
Aufziigen am 1. Mai 1933 in Aue, Bremen, Moringen, 
Oschatz (aus Pappenheim) und Zwickau dar, wobei die 
Gefangenen aus Osterstein sogar nach dem Aufmarsch 
hinter einem Zaun zur Schau gestellt wurdeq.32 

Die umfangreichste Veroffentlichung in der Reihe von 
Publikationen war die Schrift, die unter dem Namen des 
Oranienburger KZ-Kommandanten Werner Schafer 
Anfang 1934 erschien. Vom Propagandaministerium 
zumindest gefordert, richtete sie sich gegen das »Braun- 
buch«. Vorgebend, die Wirklichkeit eines Konzentra- 
tionslagers getreu zu schildern, enthielt sie durchweg 

31 Wollenberg, S. 118; Die 32 83 Tage ..., S. 14; 
Judenverf )lgung in Mannheim, KZ Moringen, S. 11; Heinz; 
S. 353, Dok. 240. Burger, S. 34f. 

beschonigende Behauptungen. Das Machwerk wurde 
auf Wunsch des Propagandaministeriums vom 29. Marz 
1934 in 2000 Exemplaren an deutsche diplomatische 
Vertretungen im Ausland versandt, um wahrheitsge- 

maBen Berichten von Exilierten und auslandischen Jour- 
nalisten entgegenzutreten.33 

Am erschreckendsten war die — wohl gestellte — Bild- 
reportage einer Illustrierten im Friihjahr 1933 mit dem 
Titel »Das neue Spiel: SA raumt Liebknechthaus«. Als 
SA-Leute verkleidete fiinf- bis zwolfjahrige Jungen schlu- 
gen danach, mit Waffen, Stahlhelm und Hakenkreuzen 
ausgerustet, auf einem Hof eines Miinchner Wohnhauses 
auf gleichaltrige »Kommunisten« ein. Wortlich hieB es: 
»Oft geht es sehr heiB her, wenn z. B. die Erstiirmung 

33 ZStA Potsdam, Film 16 048. 
— Den Schaferschen Text samt 
Fotos druckten in Fortsetzungen 
zumindest die Hamburger Nach- 
richten vom 24. 3. bis 24. 4. und 
die Niedersachsische Tages- 

zeitung vom 24. 4. bis 14. 6. 1934 
(aus letzterer Reprint in: Gundolf 
Algermissen/Reinhard Jacobs I 
Friedrich Theilmann, KZ Ora- 
nienburg. Peine 1989). 

93 



des aus alten Miilltonnen bestehenden Karl-Liebknecht- 
Hauses erfolgt, dessen Durchsuchung vorgenommen 
wird und die gefangenen Kommunisten ins Konzentra- 
tionslager transportiert werden.« Ein Foto zeigte ent- 
sprechend »SA-Leute« vor den »Haftlingen« hinter 
einem Verhau. Der abschlieBende Satz der beiden Seiten 

lautete: »Die Jugend hat wieder eine Zukunft...« — ein 
Zynismus, der fur sich selber sprach.34 

34 Terror und Hoffnung in 
Deutschland 1933 — 1945. Leben 
im Faschismus, hg. von Johan¬ 

nes Beck/Heiner Boehncke u. a., 
Reinbek 1980, S. 428f. 
(Faksimile). 

u 
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Kommandanten 
und Schergen 

Die noch ausstehende Analyse der sozialen und sozial- 
psychologischen Genesis und Struktur der an den Nazi- 
verbrechen Beteiligten wird den Schergen in den Kon- 
zentrationslagern und jenen der anderen Folterplatze 
besonderes Augenmerk widmen miissen. Im Nazistaat 
— in seiner Gesamtheit ein »abgrundtief boses und 
schlechtes System, teuflisch von Anfang bis zum Ende«1 
— standen die 1933/34 errichteten Schutzhaftstatten am 
Beginn jener Inkarnation des Verbrechens, mit der der 
Nationalsozialismus bald nahezu ganz Europa iiberzog 
und die in der Ermordung von Millionen Mannern, 
Frauen und Kindern ihren infernalischen Hohepunkt 

fand. 
Die Kommandanten der Konzentrationslager und an- 

derer Schlagergarden wiesen mitsamt ihrer Biittel im 
Vergleich mit anderen Kategorien schwerbelasteter Na- 
ziverbrecher sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unter- 
schiedlichkeiten auf. Als Chefanklager Telford Taylor 
1948 vor einem US-amerikanischen Militargericht in 
Niirnberg die Strafantrage gegen 24 Fiihrer von Einsatz- 
gruppen und -kommandos formulierte, die ab Sommer 
1941 in der Sowjetunion gewiitet hatten, fand er eine 
Charakteristik, die in gleicher Weise fur viele Gestapo- 
und SD-Funktionare gait: Die Massenmorder »waren 
keine unzivilisierten Wilden, die nicht die Feinheiten des 
Lebens zu schatzen wuBten. Jeder dieser Manner hatte 
den Vorzug einer guten Erziehung«. Er resiimierte: Auf 
der Anklagebank saBen unter anderen acht Juristen, ein 
Universitatsprofessor, ein Zahnarzt, ein Kunstsachver- 
standiger, ein Musiker, der Konzerte in alien Teilen 
Deutschlands gegeben hatte. »Unter diesen gebilde- 
ten Mannern befand sich sogar ein Geistlicher, der sich 
selbst seiner Wiirde entkleidete.«2 Solche SS-Fuhrer 
wichen weder in ihrer Gedankenwelt noch in ihrer 
verbrecherischen Energie von dem ab, was die Biittel in 
den Konzentrationslagern kennzeichnete. 

Die SA, zu der bis 1934 die SS gehorte, stellte nach 
den Worten ihres Stabschefs, Ernst Rohm, »den Willens- 
und Ideentrager der nationalsozialistischen Revolution« 
dar.3 Am 3. Februar 1933 erklarte Rohm: »Das Kampf- 
ziel des Jahres 1933 ist eindeutig gestellt: Tod dem 
Bolschewismus... Diesem Kampfziel sind nunmehr alle 
Krafte der SA und SS ein- und unterzuordnen.« Er fiigte 
hinzu: »Wo die ortlichen Verhaltnisse es ermoglichen, 

1 Bauer, S. 38. 3 Hans Wagner, Taschenworter- 
2 Telford Taylor, Die Number- buch des Nationalsozialismus, 
ger Prozesse. Kriegsverbrechen Leipzig o. J., Sp. 233. 
und Volkerrecht, Zurich 1950, 
S. 38. 

kann dieser Kampf in enger Verbindung mit der Polizei 
und den iibrigen staatlichen Machtmitteln, auch mit 
dem Stahlhelm gemeinsam gefiihrt werden.«4 So hielten 
SA- und SS-Fuhrer ihre ohnehin schon darauf ausgerich- 
teten Untergebenen dazu an, mit auBerster Harte gegen 
Antifaschisten vorzugehen, die sie als »minderwertig« 
und verbrecherisch hinstellten. Derart gab die Naziideo- 
logie den braunen und schwarzen Schergen ein Selbst- 

wertgefiihl. 
Zu den Hauptelementen der NS-Doktrin gehorten der 

Antikommunismus und der Rassismus. Allen, die gesell- 
schaftlichen Fortschritt erstrebten, die Ausbeuterord- 
nung, das faschistische Regime und dessen Politik in 
Frage stellten und Eroberungskriege ablehnten, spra- 
chen die Nazis jegliche Rechte, selbst das grundlegende 
Menschenrecht auf Menschsein, rigoros ab. Solche Per- 
sonlichkeiten stellten in den Augen der deutschen Fa- 
schisten ebenso Untermenschen dar wie Juden, andere 
»Gemeinschaftsfremde« oder »Fremdvolkische«. 

Sich selbst dagegen sahen die Gewalthaber aller 
Chargen als Gegentyp, als uberlegene Herrenmenschen, 
denen alles gestattet war. Sie betrachteten es als Recht 
und Pflicht, mit Andersdenkenden, Widersachern und 
Opfern nach Belieben umzuspringen, sie zu unterwerfen 
und schlieBlich »auszumerzen«. Als »politische Solda- 
ten« apostrophiert, erblickten SA- und SS-Leute darin 
ihre Aufgaben und Bewahrung. Sie oblagen ihnen zu- 
nachst im Landesinnern, darauf auch in den okkupierten 

Landern. 
Eugen Kogon bemerkte: In die SS-Leute »wirken 

weder echte Einsichten noch Ideale hinein, sie suchen 
triebhaft nur Auswege in vorgeschriebenen Bahnen der 
Entladung«. Alle, die er und andere KZ-Haftlinge ken- 
nenlernten, »waren in diesem Sinne Barbaren, trugen 
kein Element echter Kultur in sich, das heiBt die 
Fahigkeit, Geist und Trieb in einer bestandigen 
schen Auseinandersetzung mit sich, mit der Umwelt und 
in allgemeinen giiltigen Normen zu einer hoheren seeli- 
schen Einheit zusammenwirken zu lassen«. 

Kogon fuhr fort, »daB sich die KZ-Schergen von 
Anfang an und im Verlauf ihrer Entwicklung mehr und 
mehr aus Mitgliedern zusammensetzt(en), denen es ihre 
Kulturmangel-Anlage nicht erlaubt(e), im normalen Ge- 
sellschaftsleben zufriedenstellend zu bestehen«. In »fast 

4 Falk Pingel, Haftlinge unter tung in Konzentrationslagern, 
SS-Herrschaft. Widerstand, Hamburg 1978, S. 231 f. 
Selbstbehauptung und Vernich- 
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jedem einzelnen Fall« handelte es sich »um Tiefunzu- 
friedene, Nichterfolgreiche, durch irgendwelche Um- 
stande Zuriickgesetzte, um Minderbegabte aller Art und 
haufig genug um sozial gescheiterte Existenzen«.5 

In der Tat wimmelte es in den Trupps der SA und SS 
von solchen Leuten, von denen viele vorbestraft waren, 
so Johannes Weinhold, der 1933 in Hohenstein-Ernst- 
thal Nazigegner folterte, funfmal — darunter wegen 

Sittlichkeitsverbrechen — zu Zuchthaus verurteilt war, 
und Felix Sikora, Leiter der Schreibstube im KZ Hohn- 
stein, mit derselben Zahl gerichtlicher Strafen. Franz 
Szymanowski, der Antifaschisten in und bei Marienberg 
miBhandelte, verfugte iiber sieben Eintragungen im 
Strafregister, darunter wegen schweren Riickfalldieb- 
stahls. Edwin Eckardt, SA-Mann im KZ Oelsnitz/ 
Erzgebirge, kam gar auf 29 Vorstrafen wegen Betrugs, 
Riickfallbetrugs, Diebstahls, Unterschlagung, Urkun- 
denfalschung, Hausfriedensbruch, Korperverletzung, 
Notigung, AmtsanmaBung und weiteren Delikten.6 

Solche Elemente erhob die Naziideologie zu Herren- 
menschen, was diese begierig aufgriffen und sie zu 
besonderer Aggressivitat und Brutalitat gegeniiber den 
ihnen ausgelieferten Gefangenen anstachelte. Das Nazi- 
regime uberantwortete die Gefangenen seinen primi- 
tivsten, rohesten und verworfensten Schlagern, die — 
oft kaum zwanzigjahrig — iiber deren Leben und Tod 
bestimmten. 

Die in den Konzentrationslagern veriibten Grausam- 
keiten wurzelten nicht in Subjektivismen, Abartigkeiten 
oder Veranlagungen von Individuen, so sehr diese auch 
oft das Los der Haftlinge bis ins Unertragliche ver- 
schlechterten, vielmehr in der Natur des NS-Systems, das 
die Voraussetzungen und die Bereitschaft zum Veriiben 
derartigen Untaten erzeugte. 

Beispielsweise herrschte im KZ Oranienburg der SA- 
Sturmbannfiihrer Werner Schafer. 1904 als Sohn eines 
Heeresmusikmeisters im ElsaB geboren, ging er 1919 
nach Berlin, wo er das Gymnasium nicht weiter besuchen 
konnte, da den Eltern das Schulgeld fehlte. Nach Aus- 
hilfen als Erdarbeiter und Klavierspieler begann der 
18jahrige eine Lehre, die der Bankrott des Unter- 
nehmens vorzeitig beendete. Eine zweite Lehre gab 
Schafer 1925 selbst auf, als er sich als Offiziersanwarter 
bei der Marine bewarb, was sich aber letzlich zerschlug. 
Dafiir trat er 1926 in den Polizeidienst, aus dem er 1928 
entlassen wurde. Im selben Jahr schloB er sich der 
Nazipartei an und leitete ihre Ortsgruppe in Berlin- 
Klosterfelde. Er begann als Sparkassenangestellter und 
stieg bis 1932 zum Filialleiter auf. 1932 wurde Schafer 
Mitglied der SA und vertrieb die Nazizeitung »Der 
AngrifT«. Als Chef der Hilfspolizei in Oranienburg er- 
richtete er das dortige Konzentrationslager. Im April 

5 Kogon, S. 344 u. 346. 
6 Archiv des Generalstaatsan- 
walts der DDR, 243-20-1975. - 
Diese SA-Leute wurden 1948 
und 1949 in der angefuhrten 

Reihenfolge in Chemnitz zu 
zwolf bzw. elf Jahren, sowie in 
Dresden und Chemnitz zu 
lebenslangem Freiheitsentzug 
verurteilt. 

1934 iibernahm er als Kommandant die Justizlager im 

Emsland und avancierte zum Oberregierungsrat und 
SA-Standartenfiihrer. Wegen seiner Willkiirherrschaft 
zeitweilig suspendiert, wurde er 1938 demonstrativ zum 
SA-Oberfiihrer und, wieder in die Kommandantenfunk- 
tion eingesetzt, zum Regierungs- und danach zum Ober- 
regierungsdirektor befordert. Ab 1942 stand Schafer im 
Dienst der Wehrmacht.7 

Dem Oranienburger Kommando in Blumberg stand 
SA-Sturmfiihrer Wilhelm Maue vor. Sohn eines Bauern, 
hatte er nach kaufmannischer Lehre als Vertreter und 
zeitweilig als selbstandiger Textilkaufmann gearbeitet. 
Seit 1928 in der SA und ab 1929 in der NSDAP, war 
er bei einer groBen Textilfirma angestellt und nach deren 
Konkurs arbeitslos. Bei Auflosung des KZ Oranienburg 
brachte Schafer Maue als Leiter der Moorlager Neu- 
sustrum und Borgermoor unter, wo ihn Haftlinge als 
unduldsam und brutal erlebten. Im Krieg diente Maue 
in der Wehrmacht. 

Der Befehlshaber der Wachtruppe in Oranienburg, 
SA-Obertruppfiihrer Kurt Tausch, Jahrgang 1905, war 
1931 in Konigsberg wegen dreifachen Diebstahls zu 
Gefangnis verurteilt worden. Auch ihn holte Schafer in 
die emslandischen Justizstraflager. 

In Eutin und den nachfolgenden Konzentrations¬ 
lagern trieb der SS-Sturmfiihrer Theodor Tenhaff sein 
Unwesen. 1895 als Sohn eines Rentners geboren, besuch- 
te er zunachst ein Technikum. Wahrend des ersten 
Weltkrieges verbiiBte er wegen Hehlerei und Urkunden- 
falschung eine mehrmonatige Haft. Er fuhr dann zur 
See, erlernte den Zimmermannsberuf, arbeitete bei einer 
Baufirma und leitete eine kleine Biirsten- und Pinselfa- 
brik. Dann blieb er zehn Jahre arbeitslos oder Gelegen- 
heitsarbeiter. 1929 trat Tenhaff in die NSDAP und die 
SA ein und erwies sich als einer der beriichtigsten 
Schlager in Eutin, so bei der MiBhandlung eines SPD- 
Abgeordneten im November 1930 und beim Bomben- 
anschlag auf den Konsumverein im August 1932. Im 
Sommer 1933 ernannte ihn der Regierungsprasident und 
SA-Gruppenfiihrer Johann Heinrich Bohmcker zum 
Lagerkommandanten. Neben der Schinderei von Haft- 
lingen soil sich Tenhaff im Lager, als ihm fast 
30000 Reichsmark durch die Hande gingen, bereichert 
haben. Bohmcker deckte ihn jedoch.8 

Ein weiterer Lagerfiihrer war Heinrich Remmert von 
Esterwegen II. Jahrgang 1905 und gelernter Installateur, 
1925 der SA und der NSDAP beigetreten und bis 1932 

7 Kosthorst/ Walter, S. 412, 421 
u. 439f.; Suhr, S. 61 ff.; Perk, 
S. 39f. — Schafer wurde in 
Osnabruck 1950 zu vier, in der 
Revisionsverhandlung 1953 zu 
zwei Jahren Zuchthaus verur¬ 
teilt, was durch alliierte Intemie- 
rung als abgegolten gait. Maue 
bekam vom selben Gericht 1951 
drei Jahre Gefangnis, die er aus 

demselben Grund nicht anzutre- 
ten brauchte. 
8 Stokes, Eutin, S. 597 ff., ders., 
Kleinstadt, S. 568f., Dok. IV/25 
A u. B. — Bohmcker, eine Lands- 
knechtsnatur, war vom gleichen 
Kaliber, seinem Beauftragter 
Heinz Seetzen, einen aus der 
Bahn geworfener Jurist, stand 
eine Karriere in der Gestapo be- 
vor (Stokes, Eutin, S. 590ff.) 
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zum SA-Sturmfiihrer aufgestiegen, arbeitete er ab Som¬ 
mer 1933 als Vollzugsbeamter bei der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse Osnabriick. Seit Dezember des Jahres 
wiitete er als KZ-Kommandant derart, daB ihn nach 
einer Anzeige die Justiz im September 1934 suchte. Im 
November 1934 zu drei Monaten Gefangnis verurteilt, 
aber amnestiert, fungierte er — nunmehr SS-Offizier — 
»in Ehren« wieder als Lagerkommandant. In der Lich- 
tenburg miBhandelte er erneut Gefangene, die er zum 
Teil schon in Esterwegen drangsaliert hatte.9 

Einer der Wachleute im Emslandmoor hieB Bernhard 
Wilke (geb. 1903). Er war 1930 arbeitslos geworden und 
trat 1933 in die SA, kurz darauf in die Nazipartei ein. Im 
Oktober dieses Jahres meldete er sich fur den Dienst in 
den Konzentrationslagern, den er nach polizeilicher 
Ausbildung antrat.10 

Ebenfalls zu der Wachtruppe gehorte Theodor Gro- 
ten. Geboren 1906 als Sohn eines Postbeamten, erwarb 
er die mittlere Reife, besuchte eine Baugewerbeschule 
und arbeitete als Bautechniker. Groten trat 1932 als 
Arbeitsloser der NSDAP bei. 1933 Hilfspolizist in 
Aachen, kommandierte ihn die SS im August des Jahres 
nach Esterwegen, wo er als Zugfiihrer fungierte und im 
Oktober den ehemaligen sozialdemokratischen Polizei- 
prasidenten Otto Eggerstedt erschoB. Das deshalb gegen 
ihn eingeleitete Verfahren wurde im November 1934 
niedergeschlagen. Groten, seit November des Vorjahres 
als Polizeisekretar im Verkehrsdezernat in Aachen, tat 
dort weiterhin Dienst. 1943 wurde er wegen Bestechung 
und Beihilfe zum Bandenschmuggel entlassen und verur¬ 
teilt, worauf er sich 1944 als Fuhrunternehmer selbstan- 
dig machte.11 

Fuhrer einer anderen KZ-Wache war Heinz Adrian 
(geb. 1898). Er fing 1912 bei der Reichsbahn mit Biiroar- 
beiten und Fahrkartenverkauf an, stand bis 1916, als er 
verwundet wurde, im Kriegsdienst und verkaufte bis 
1924 wieder Fahrkarten. In diesem Jahr ging er als 
Unteroffizier zur Reichswehr, die er 1927 als Feldwebel 
verlieB, worauf er erneut bei der Eisenbahn, darunter 
in einem Stellwerk, arbeitete. Schon vor 1933 Mitglied 
der SS und zum Saalschutz eingesetzt, stellte die Bahn 
ihn im Sommer 1933 zum KZ Hammerstein ab. Dort 
kommandierte Adrian zusammen mit zwei anderen 
Wachhabenden 22 Eisenbahner und 23 Polizisten. Oft 
betrunken, wurde er wegen einer Schlagerei mit Unter- 
gebenen degradiert. Danach brachte er 180 Haftlinge in 
das KZ Sonnenburg, wo er wieder einen Teil der 
Lagerwache iibemahm. Es kam zu einem Zusammen- 
stoB mit dem Lagerkommandanten, weswegen Adrian 
in den Bunker muBte. Danach fielen unter seiner Trans- 
portleitung auf dem Weg in das KZ Lichtenburg Haft- 

9 ZStA Merseburg, Rep. 84a, 
Nr. 6765 — 6769, passim, 2.5.1., 
Nr. 14 166-14 i 68, passim. — 
In Bielefeld 1948 zu einem Jahr 
Gefangnis verurteilt, das durch 
Intemierung als verbiiBt gait. 

10 Suhr, S. 64. 
11 Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Esterwegen, 
Nr. 15, Bl. 241 ff.; ZStA Merse¬ 
burg, 2.5.1, Nr. 12 750, Bl. 31 u. 
19. — In Oldenburg 1950 zu le- 
benslanger Haft verurteilt. 

linge bei einem angeblichen Fluchtversuch. Ab Januar 
1934 verbiiBte Adrian neun Monate Gefangnishaft. Im 
Krieg eingezogen, wurde er wegen Urlaubsiiberschrei- 
tung 1941/42 bestraft und wegen der falschen Angabe, 
NSDAP-Mitglied zu sein, 1943 zu zwei Jahren Gefang¬ 
nis verurteilt.12 

Im KZ Hamburg-Fuhlsbiittel fungierte der SS-Sturm- 
fiihrer Willi Dusenschon ab August 1933 als Chef der 
Wachtruppe aus rund 30 erwerbslosen Angehorigen der 
SS und 20 Mitgliedern der Marine-SA, spater aus 
80 Mann. Sie folterte Haftlinge und trieb sie zum Selbst- 
mord oder tarnte dadurch ihre Ermordung. Dusenschon, 
Jahrgang 1909, hatte eine kaufmannische Lehre ab- 
solviert, war 1926 dem nationalistischen Wehrwolf bei- 
getreten, 1928 Mitglied der Nazipartei und der SA 
geworden und 1931 zur SS iibergewechselt. Seit 1932 
arbeitslos, hatte er als SS-Sturmfuhrer in Altona zahl- 
reiche Oberfalle auf Kommunisten und Sozialdemo- 
kraten geleitet. Als gegen ihn ein Untersuchungsver- 
fahren wegen der Zustande in Fuhlsbiittel eingeleitet 
wurde - spater eingestellt -, versetzte ihn die SS- 
Fiihrung zur SS-Verfiigungstruppe. Von 1936 bis 1939 
kommandierte Dusenschon einen Sturm bzw. einen 
Sturmbann der SS-Totenkopfverbande in den KZ Ester¬ 
wegen und Sachsenhausen. Seit 1939 bei der SS-Toten- 
kopfdivision, beteiligte er sich unter anderem am Kampf 
gegen die franzosische Widerstandsbewegung und war 
zuletzt im SS-Fuhrungshauptamt tatig.13 

Faktisch als Kommandant des KZ Stettin-Bredow 
(Vulkan-Werft) agierte der SS-Sturmfiihrer Joachim 
Hoffmann. Geboren 1905, besuchte er die hohere Schule 
in Breslau. Schon dort schloB er sich — wie die »Pom- 
mersche Zeitung« am 14. Januar 1934 schrieb - der 
konterrevolutionaren Brigade Ehrhardt an. Er studierte 
Jura in Tubingen und Greifswald, wo er 1930 zum 
Doctor iuris promovierte. In den Semesterferien ging er 
als Reiter zum Zirkus, verdingte sich als Warenhauspor- 
tier oder versuchte sich als Mitinhaber einer kunst- 
gewerblichen Werkstatt in Berlin. In Greifswald Mitglied 
der Nazipartei geworden, trat Hoffmann 1931 als Gau- 
redner auf. Nach Umtrieben gegen die Weimarer Repu- 
blik floh er im selben Jahr nach Mittelamerika. Zunachst 
Steward und Tellerwascher auf einem Schiff, betatigte 
er sich dann als Handler in Honduras, Fleischtranspor- 
teur in Guatemala, Treckerfahrer auf einer Zucker- 
rohrplantage, als Cowboy und Antreiber von Indianern 
einer KafTeeplantage. 1932 zuriickgekehrt, setzte der 
akademische Herumtreiber seine Agitation fur die Nazis 
fort, war zugleich Syndikus einer Berliner FleischgroB- 
handlung und Funktionar beim Stab der SS-Gruppe 
Ost in Berlin. Von dort nach Stettin zur Gestapo-Stelle 
kommandiert, bearbeitete er Schutzhaftangelegenheiten 
und ordnete unvorstellbare Bestialitaten an. 

12 Dok.-Zentrum, Sonnenburg, 13 IfZ Miinchen, Fa 248, 
Bl. 269ff. - In Schwerin 1948 Bl. 38; Timpke, S. 15ff. - 1962 
zum Tode verurteilt und hinge- in Hamburg mangels Beweises 
richtet. freigesprochen. 
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Hoffmann unterstanden die Lagerleiter Karl Salis (Fe- 
bruar 1934) und Fritz Pleines (Marz 1934), der eine 
Jahrgang 1893, Tischler, seit 1930 Mitglied der NSDAP 
und der SA, der andere, 1906 geboren, Malergehilfe, 
ebenfalls ab 1930 zur Nazipartei und zur SA, ein Jahr 
spater zur SS gehorend. Zu ihnen gesellte sich SS- 
Scharfiihrer Walter Berndt (1912), seit 1929 in der SA, 
ab 1931 in der SS und Rednerbegleiter, der oft in 
Schlagereien verwickelt war. Deshalb 1932 vier Monate 
in Haft, floh er im Oktober dieses Jahres nach Italien 
und blieb bis Januar 1933 im dortigen SS-Lager Mal- 

casine. Wieder zuriickgekommen, setzte er sein bluti- 
ges Gewerbe fort und ermordete den Kommunisten 
Franz Wehrstedt in Eldena. Nach kurzer Untersuch- 
ungshaft wich Berndt nach Berlin aus, war im Columbia- 
Haus tatig und wurde im Oktober 1933 als Gestapo- 
Angestellter nach Stettin versetzt, danach auf Anweisung 
des Staatsanwaltschaftsrates Conrady vom Gestapa 
nach Papenburg. Zu der Folterholle Vulkan-Werft ge- 
horten weiter: Gustav Fink, geboren 1903, Chauffeur, 
seit 1933 Mitglied der NSDAP und der SA, Willi 
Hermann (geb. 1905), Fleischer, 1932 in die Nazipartei 
und die SS eingetreten, Heinrich Richter, Jahrgang 1913, 
Musiker, ab 1930 in der SA, 1933 in der SS, und Walter 
Treptow, 1914 geboren, Kellner, seit 1933 Angehoriger 
der SS. 

Wegen der bestialischen MiBhandlungen wurde im 
April 1934 Hoffmann zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt 
und anlaBlich der sogenannten Rohm-Affare erschossen. 
Die iibrigen erhielten langere Gefangnis- und Zucht- 
hausstrafen. Berndt, zunachst aus der SS ausgestoBen 
und verurteilt, bekam 1942 den sogenannten Blutorden 
der Nazipartei und wurde in den Rang eines SS- 
Unterscharfiihrers eingesetzt.14 

Der beriichtigste Schlager und Morder im Dachau der 
ersten Monate hieB Hans Steinbrenner. Der 1905 ge- 
borene Sohn eines Gewehrfabrikanten besuchte eine 
hohere Handelsschule und eine Privatschule, ohne sie 
jedoch abzuschlieBen. Auch die Lehre als Biichsen- 
macher fiihrte er nicht zu Ende. 1923 trat Steinbrenner 
in die NSDAP ein, um sich an den Revolutionaren zu 
rachen, die 1918 das Geschaft seines Vaters ausgeraumt 
und ihn gefangengesetzt hatten. Nach dessen Tod fiihrte 
der Sohn das Unternehmen weiter und machte 1932 
Konkurs. Im selben Jahr begann er die SchieBausbildung 
der Leibwache Hitlers und anderer Personen aus dessen 
Umgebung. 1933 trat Steinbrenner der SS bei und tat 
als Hilfspolizist Dienst im Polizeiprasidium. Mit den 
ersten SS-Leuten ins KZ Dachau beordert, gehorte 

14 ZStA Merseburg, 2.5.1, 
Nr. 14 200-14 202, passim; 
WAP w Szczecinie, Rejencja 
Szczecinska, Wydzial Prezydial- 
ny. Nr. 12 231, k. 194-233; 
Thevdz/ Branigl Lowenthal- 
Hensel, Bd. 11, S. 281fT. — 
Berndt wurde 1956 in Lubeck 
verurteilt, wobei das Landgericht 

jedoch die Ermordung des 
Greifswalder Kommunisten als 
Korperverletzung mit Todes- 
folge abwertete. Deshalb und 
wegen der Totung zweier Sowjet- 
biirger sprach es eine Gefangnis- 
strafe von acht Jahren aus, auf 
die es Brandt die in der Nazi- 
zeit verbuBte Haft anrechnete. 

er zunachst zur Wachmannschaft und iibernahm dann 
eine Haftlingskompanie, von der er mehrere Gefangene 
ermordete. Ein Lagerinsasse bezeichnete den hochge- 
wachsenen, gut aussehenden SS-Mann als ausgemachten 
Sadisten. Steinbrenner stand von Juli bis November 1933 
zeitweise Wache vor der Feldherrenhalle, dem Innen- 
ministerium und der Zentrale der Bayerischen Politi- 
schen Polizei in Miinchen. Dann kam er als Ausbilder, 
Schreiber, Rechnungsfiihrer und SpieB zur SS-Wach- 
truppe Oberbayern in Dachau, schlieBlich 1937 zur 
SS-Totenkopfstandarte in Buchenwald. Von dort ging 
Steinbrenner als SpieB zur Sanitatsschule der Waffen-SS 
und tat in Sanitatseinheiten bis 1945, zuletzt als SS- 
Untersturmfiihrer, Dienst.15 

Steinbrenners zeitweiliger Chef Theodor Eicke, als 
Sohn eines Bahnbeamten 1892 geboren, hatte die Real- 
schule besucht, jedoch nicht abgeschlossen. 1909 meldete 
er sich freiwillig zur kaiserlichen Armee und diente im 
ersten Weltkrieg als Zahlmeister. Nach informatorischer 
Beschaftigung bei der Polizeiverwaltung in Ilmenau 
1919/20 besuchte er die Polizeischule in Cottbus, die er 
mit einer Kommissarpriifung beendete. Trotzdem nicht 
angestellt, versuchte Eicke, 1921 als Offiziersanwarter 
bei der Polizei in Weimar anzukommen, wurde jedoch 
nach 14 Tagen wegen republikfeindlicher Umtriebe hin- 
ausgeworfen. Dasselbe geschah danach bei der Polizei¬ 
verwaltung in Sorau. Ende 1921 nahm Ludwigshafen 
Eicke als Polizeihilfsbeamten. 1923 wechselte er zur 
Badischen Anilin- und Sodafabrik fiber, wo er von 
1925 bis 1932, dann schon IG Farbenindustrie AG, als 
Sicherheitskommissar beim Werkschutz und bei der 
Werkspionageabwehr wirkte. 1928 trat Eicke der SA 
und der Nazipartei, 1930 der SS bei. Im folgenden Jahr 
fiihrte er den SS-Sturm in Ludwigshafen. Auf Befehl des 
Gauleiters Josef Biirckel besorgte sich Eicke im Friihjahr 
1931 Sprengstoff aus dem IG-Farben-Werk und stellte 
80 Bomben her. Ab November 1931 kommandierte er 
die SS-Standarte in der Pfalz, bis er im Marz 1932 wegen 
der Bombenfertigung verhaftet wurde. Im Juli zu zwei 
Jahren Zuchthaus verurteilt, tauschte er eine Krankheit 
vor und erreichte Hafturlaub. Darauf fiihrte er wieder 
die SS-Standarte in politische Kampfe. Pro forma aus 
der NSDAP ausgeschlossen, floh Eicke vor weiterer Haft 
mit Hilfe der SS-Fiihrung in Miinchen im September 
nach Italien. Kurz zuvor zum SS-Oberfiihrer befordert, 
beteiligte er sich als Leiter des SS-Lagers Malcasine mit 
einer Gruppe SS-Leuten an einer Demonstration in 
Bozen im Oktober anlaBlich des 10. Jahrestages des 
Marschs italienischer Faschisten auf Rom. 

Im Marz 1933 kehrte Eicke in die Pfalz zuriick und 
drangte mit seinen Gefolgsleuten die Gauleitung, die 
Verwaltung vollig zu iibernehmen. Als er Gewalt an- 
wandte, lieB Biirckel ihn festsetzen und zur Unter- 

15 Arch. Dachau, Nr. 6454; 
Richardi, Schule der Gewalt, 
S. 253 f.; Karl Roder, Nacht- 
wache. 10 Jahre KZ Dachau und 

Flossenburg, Wien/Koln/Graz 
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Theodor Eicke, SS-Gruppenfiihrer 

erwies sich nicht gerade als Organisationstalent, wie ihn 
die SS-Fiihrung riihmte, sondern als Gewaltmensch, der 
vor keiner Untat zuriickschreckte. Eicke, Sinnbild des 
KZ-Systems, ofTnete den Weg zu gleichen und noch 
groBeren Verbrechen weiterer SS-Fiihrer und -Scher- 
gen.16 

Auch sie zeigten sich in aller Regel vom gleichen 
Schlage, wie der KZ-Haftling Benedikt Kautsky einige 
Zeit spater beobachtete: »Sie vermochte(n) ihre Herkunft 
aus einer Soldtruppe des Biirgerkrieges niemals zu 
verleugnen, und das gesamte OfFizierskorps hat keinen 
Hauch wirklicher Offiziersehre verspiirt. Sie waren in 
Wirklichkeit Landsknechte, Parvenus des Biirgerkrie- 
ges, die ihre Beute in Sicherheit bringen wollten und fur 
die die Lager einerseits Objekt ihrer personlichen oder 
politischen Macht- und Rachegeliiste, andererseits aber 
Mittel zur Ermoglichung eines luxuriosen Daseins wa¬ 
ren. Sie hatten in den Burgerkriegszeiten zum Teil mit 
der WafTe in der Hand gekampft und konnten die damals 
erworbenen Sitten und Gebrauche nicht ablegen. Fur 
sie war die tagliche MiBhandlung des Haftlings eine 
Selbstverstandlichkeit.« Allgemein stellte Kautsky wei- 
terfest: »Siefiihlen sich als Deklassierte und betrachteten 
die korperliche oder mechanische Arbeit, zu der sie 
(vor ihrer KZ-Zeit — d. Verf.) gezwungen waren, als 
eine schwere Last — daher die Annahme, daB jeder 
Haftling, besonders der an eine solche Arbeit nicht 
gewohnte, sie ahnlich empfinden miisse, und daher die 
Einfiihrung schwerer korperlicher Arbeit in den Lagern 
als Strafverscharfung.« Und noch eines hob Kautsky 
hervor: »Uberdies empfand der Deklassierte stets seine 
Minderwertigkeit dem politischen Haftling gegeniiber, 
der seiner Sache sicher war und fest zu seiner politischen 
Meinung stand.«17 

suchung in die psychiatrische Klinik in Wurzburg ein- 
weisen. Nach Gesuchen Eickes an Himmler und der 
Beteuerung des Privatdozenten an der Klinik, Werner 
Heyde, vom 22. April 1933, Eicke sei nicht geisteskrank, 
lieB man ihn frei und der Reichsfiihrer SS setzte ihn im 
Juni 1933 als Kommandanten des KZ Dachau ein. Hier 
systematisierte der SS-Oberfiihrer — seit Januar 1934 

SS-Brigadefiihrer — die Gewaltherrschaft, bildete die 
SS-Wachmannschaft aus und formte Dachau zum Mo- 
dell fur andere Lager. Deshalb beauftragte Himmler ihn 
im Mai 1934, weitere Lager umzuorganisieren. Ab Mai 
1934 iibernahm Eicke dann das gesamte KZ-System. Er 

16 IfZ Miinchen, Fa 74; Klaus 
Drobisch, Theodor Eicke. Ver- 
korperung des KZ-Systems, in: 
Sturz ins Dritte Reich. Histori- 
sche Miniaturen und Portrats 
1933/35, hg. von Helmut Bock/ 
Wolfgang Ruge/Marianne 
Thoms, Leipzig/Jena/Berlin 
1985, S. 383 ff.; Lothar Meinzer, 
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greifung: Ludwigshafen am 

Rhein und die Pfalz in den ersten 
Jahren des Dritten Reiches, Lud¬ 
wigshafen 1983, S. 59ff. u. 
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17 Benedikt Kautsky, Teufel und 
Verdammte. Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus sieben Jahren 
in deutschen Konzentrationsla- 
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Haftlinge 

Den Hauptschlag ihres Terrors fuhrten die faschistischen 
Gewalthaber gegen die deutsche Arbeiterbewegung. 
Kommunisten stellten nicht nur die ersten, sondern auch 
die meisten Haftlinge in den friihen Konzentrations- 
lagern. Aus Osthofen berichtete beispielsweise einer 
der ersten Haftlinge: Er ware Mitte Marz 1933 dorthin 
verschleppt worden und hatte hauptsachlich Kommu¬ 
nisten unter den 60 bis 70 Inhaftierten angetroffen.1 
Zeitgenossische Mitteilungen an KPD-Stellen besagten 
fur Ankenbuck: der groBte Teil der Insassen seien 
Mitglieder der KPD, des KJVD und kommunistisch 
gefiihrter Massenorganisationen, weiter eine Reihe von 
Sozialdemokraten, fur Fuhlsbiittel: 60 Prozent Kom¬ 
munisten, 37 Prozent Parteilose, drei Prozent Sozial¬ 
demokraten, nach Berufen 45 bis 50 Prozent Seeleute 
und Hafenarbeiter.2 In Moringen befanden sich im 
April 280 Kommunisten, 30 Sozialdemokraten und 
20 Mitglieder anderer Parteien.3 Von den zwischen 
Marz und November 1933 nach Hohnstein gebrachten 
rund 2500 Gefangenen waren etwa 2300 Kommunisten, 
von der dortigen Gesamtzahl bis August 1934 von 
ungefahr 5600 rund 3500.4 Vom Heuberg vermerkte der 
SPD-Reichstagsabgeordnete Erich Rossmann, im Juni 
1933, nach dem Verbot der SPD, waren dort mindestens 
95 Prozent politische Haftlinge gewesen, davon zwei 
Drittel Kommunisten und ein Drittel Sozialdemokra¬ 
ten. 5 Sein Fraktionskollege Gerhart Seger hielt fest, daB 
sich bis zum selben Zeitpunkt in Oranienburg iiber- 
wiegend Kommunisten, vereinzelt Sozialdemokraten, 
wenige Mitglieder biirgerlicher Parteien sowie »Unpoli- 
tische« befanden.6 In Dachau waren laut der Zeitung 
»Der Jungdeutsche« vom 28. Mai 1800 Kommunisten 
eingesperrt. Eine Information an die KPD-Fiihrung 
nannte fur September von zirka 2200 bis 2400 Haftlingen 
rund 50 Intellektuelle, 50 bis 60 miBliebig gewordene 
Nazis, 61 Juden, zwei Mitglieder der Bayerischen Volks- 
partei, 500 Sozialdemokraten, alles andere Kommu¬ 
nisten. Diese Angaben verwandte eine kommunistische 
Publikation iiber die Konzentrationslager.7 Am 13. April 

1934 vermerkte das bayerische Innenministerium, daB 
in Dachau »nur ganz wenige Haftlinge« eingekerkert 
waren, »die nicht wegen kommunistischer Betatigung 
verhaftet« worden seien.8 In Sonnenburg befanden sich 
nach dem Bericht der »NS-Korrespondenz« vom 29. Mai 
1933 groBtenteils Kommunisten, bis Juni/Juli, so teilte 
ein Haftling mit, fast nur kommunistische und sozial- 
demokratische Funktionare.9 In Borgermoor waren 
zunachst unter den Haftlingen 95 Prozent Kommu¬ 
nisten, wie Wolfgang Langhoff schrieb. In der Lichten- 
burg, wohin er Ende 1933 verschleppt wurde, fand 
er ungefahr 70 Prozent Kommunisten, 20 Prozent So¬ 
zialdemokraten und 10 Prozent nichtpolitische Gefan- 
gene vor. Die Schutzhaftlinge im Regierungsbezirk 
Kassel setzten sich im September dieses Jahres aus 
74 Prozent Kommunisten, iiberwiegend Funktionare, 
5 Prozent Sozialdemokraten und 20 Prozent sonstigen 
Gefangenen zusammen. 89 Prozent der Insassen des KZ 
Breitenau waren Arbeiter.10 

Ahnliches ergab sich bei den weiblichen Schutz- 
haftlingen. In Gotteszell, dem ersten Frauen-Konzentra- 
tionslager, zeigten die 54 Inhaftierten im Friihjahr 1933 
deutlich ihre klassenbewuBte Einstellung.11 In dem 
zweiten Lager fur Frauen, in Moringen, waren nach 
dem »Neuen Vorwarts« vom 30. August 1936, etwa 
70 weibliche Gefangene (Anfang Januar 1934 betrug 
ihre Anzahl 7412), darunter zwolf aus »rassischen« 
Griinden, fiinf Mitglieder der SPD, die iibrigen Kommu- 
nistinnen. Desweiteren befanden sich an weiblichen 
Haftlingen in den Manner-KZ Bergkamen und Hohn¬ 
stein standig 25 bis 44 Frauen. Zu ihnen gehorten eine 
16jahrige Jungkommunistin, KPD-Funktionarinnen und 
Frauen, deren Manner, Briider und Sohne die Hascher 
nicht habhaft werden konnten.13 In der Schutzhaftab- 
teilung im Gefangnis Munchen-Stadelheim saBen die 
Ehefrau und die Schwester des KPD-Funktionars Hans 
Beimler, die Frau des KPD-Reichstagsabgeordneten 
Franz Stenzer, eine kommunistische Landtagsabgeord- 
nete und andere bekannte Kommunistinnen.14 Sie wur- 

1 Grunewald, S. 41. 
2 ZPA, I 2/3/45. 
3 Zorn, S. 72. 
4 Mohler, S. 8. 
5 Schatzle, S. 21. 
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11 Schatzle, S. 25 f. 
12 Elling, S. 24. 
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14 Die Volksstimme, Wien, v. 
23. 12. 1933; Deutsche Freiheit v. 
25.9. 1934; ZPA, St 3/157, 
PSt 3/174. 
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den von den Nazis als Geiseln betrachtet, wie die Frau 
eines thiiringischen Biirgermeisters, die man nach dessen 
Flucht in das KZ Bad Suiza schleppte. Die Geiselhaft 
widerfuhr auch den Eltern und der Braut eines aus 
Osthofen entwichenen Rechtsanwalts sowie der Frau 
und der gerade dem Sauglingsalter entwachsenen Toch- 
ter Segers, die nach dessen Entweichen aus Oranien- 
burg in das KZ RoBlau gesperrt wurden.15 Der »V61ki- 
sche Beobachter« vom 15. Juli 1933 gab zu, funf Ver- 
wandte des emigrierten SPD-Spitzenfunktionars Philipp 
Scheidemann seien wegen dessen »Hetze« im Ausland 
in Schutzhaft genommen worden. Und die »Berliner 
Borsen-Zeitung« vom 10. August berichtete gleiches 
vom Schwager eines anderen Exilanten. 

Charakteristisch fur die Brutalitat des deutschen Fa- 
schismus war, daB er selbst Kinder und Jugendliche in 
Konzentrationslager schleppen lieB. Nachdem Mitte 
Mai SA-Leute ein Heim fur jiidische Kinder und Halb- 
wiichsige in Wolzig bei Konigs Wusterhausen besichtigt 
und fur Nazizwecke geeignet befunden hatten, brach 
am 20. Juni eine SA-Kolonne dort ein und transportierte 
39 der Zoglinge nach Oranienburg. Der jiingste von 
ihnen, Manfred Benjamin, zahlte erst 13Jahre; die 
iibrigen waren zwischen 14 und 18Jahren alt. Die 
Lagerleitung steckte sie in die Jugendkompanie unter 
den beriichtigten Scharfiihrern Federwisch und Herzog. 
Dort muBten sie schwere und schmutzige Arbeiten 
verrichten, wurden schikaniert, miBhandelt und oft bis 
zur BewuBtlosigkeit geschlagen. Das Martyrium der 
jungen Juden dauerte bis zum 22. August 1933.16 

Die Nazis schreckten auch nicht davor zuriick, aus- 
landische Staatsbiirger in Konzentrationslager zu wer- 
fen. Das Landeskriminalamt in Dresden registrierte fur 
den 12. April 1933 168 auslandische Schutzhaftgefan- 
gene, darunter 106 Burger der Tschechoslowakei, 24 Po- 
len, neun Osterreicher, zwei sowjetische Burger und zwei 

Franzosen.17 
Proteste der CSR-Vertretungen richteten sich fur den 

Juli gegen 19 Verhaftungen aus politischen Griinden, 
davon zwei Einkerkerungen in dem KZ Heinersdorf 
und je eine Einlieferung in die KZ Dachau, Leschwitz 
und Sachsenburg. Fragmentarische Feststellungen liber 
Schutzhaftlinge aus der CSR ergaben fur Ende 1933 in 
Sachsen 57, in Bayern 34, in Baden, Bremen und 
Thiiringen je einen, darunter mehrere in Konzentra- 
tionslagern.18 Vielfach antworteten Nazibehorden auf 
Noten der tschechoslowakischen Missionen ebenso wie 
auf Proteste der sowjetischen Botschaft19, die Ver- 
hafteten hatten sich kommunistisch betatigt. 

15 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium des Inneren, Nr. 25 954, 
Bl. 88; Mainzer Tageszeitung v. 
5. 7. 1933; Daily Herold v. 
23. 4. 1934. 
16 Das Neue Tage-Buch v. 
9. 9. 1933; The Times v. 
19. 9. 1933; Abraham, S. 15f. 

17 St A Dresden, Ministerium 
fur Auswartige Angelegenheiten, 
Nr. 4842, Bl. 4. 
18 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium des Inneren, Nr. 25 909, 
Bl. 233ff.. Nr. 25 873, Bl. 572ff. 
19 Ebenda, Film 19 693. 

Angesichts der Parteizugehorigkeit der meisten KZ- 
Haftlinge dieser Zeit wollte Vizekanzler Franz von 
Papen an das Verstandnis appellieren, wenn er am 
26. April 1933 dem britischen Oberhausmitglied Lord 
Newton auf dessen Frage, ob in den Konzentrations- 
lagern sich auch Juden befanden, wahrheitswidrig ant- 
wortete, dort waren ausschlieBlich Kommunisten.20 

Tatsachlich warf man zunehmend jiidische Burger in 
Konzentrationslager. So schilderte die »Hessische Volks- 
wacht« am 23. August, wie zwei Juden wegen ihrer 
Beziehung zu Frauen durch Kassel geschleppt wurden, 
um danach »aus Griinden der offentlichen Sicherheit in 
ein(em) Konzentrationslager untergebracht (zu) wer- 
den«. Einige jiidische Geschaftsleute kerkerte man ein, 
weil sie es gewagt hatten, ihre Schuldner zu mahnen.21 

Nach Dachau brachten die Nazis desweiteren Ange- 
horige des Freiwilligen Arbeitsdienstes, die sich iiber die 
Verpflegung beschwert hatten, dazu Anfang Juni unge- 
fahr 40 Miinchner Lebensmittelhandler, die iiberhohte 
Butterpreise verlangt haben sollten. Im Lager muBten 
sie feststellen, daB hier die Butter noch mehr kostete. 
Etwa zur gleichen Zeit waren ca. zehn Bauern in Dachau, 
die auf Bezahlung der ins Lager gelieferten Kartoffeln 

gedrangt hatten.22 
Am 27. Dezember verfiigte die Bayerische Politische 

Polizei, Angehorige der Internationalen Bibelforscher- 
Vereinigung, vor allem wegen Nichtbeteiligung an Wah- 
len, in Schutzhaft zu nehmen. In PreuBen wurde ahnlich 
verfahren. Langhoff traf Anfang 1934 in der Lichten- 
burg einen Angehorigen der Sekte, der zum Hitler-GruB 

gezwungen wurde.23 
Ab Ende 1933 gab es eine vollig neue Haftlings- 

kategorie: War die Schutzhaft bis dahiri aus politischen, 
rassischen oder religiosen Griinden sowie vereinzelt auch 
aus privaten Rachegeliisten oder als individuelle Noti- 
gung verhangt worden, muBten nun tatsachlich oder 
vermeintlich kriminell Gefahrdete in die Konzentra¬ 
tionslager. Die Berechtigung dazu leitete man ausdriick- 
lich aus dem Paragraphen 1 der »Verordnung zum Schutz 
von Volk und Staat« ab, um die politischen Haftlinge 
mit Asozialen, Sittlichkeitsverbrechern, Brandstiftern, 
Raubern und Mordern auf eine Stufe zu stellen. 

Im KZ Dachau trafen im November Bettler ein. Ihre 
Einkerkerung ging auf eine Anregung des Reichspropa- 
gandaministeriums vom 12. Juli zuriick, wegen der im 
Oktober beginnenden Sammlungen fur das Winterhilfs- 
werk vorher die individuellen Bettler einzusperren. Das 
Reichsministerium des Inneren setzte daraufhin fur die 
zweite Septemberhalfte die Verhaftungen an. Am 9. Ok¬ 
tober teilte der Direktor des Arbeitshauses Rebdorf dem 
bayerischen Innenministerium mit, die Anstalt sei nun- 
mehr fast iiberfiillt, und schlug »die Einrichtung eines 

20 GStA Berlin, Rep. 77, Nr. 33, 
Bl. 75. 
21 Als Jude in Dachau, in: Kon¬ 
zentrationslager, S. 81; Langhoff, 
S. 137. 

22 Wenzel Rubner, Dachau im 
Sommer 1933, in: Konzentra¬ 
tionslager, S. 73. 
23 ZStA Potsdam, Film 14 366; 
Langhoff, S. 259 ff. 
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F. VON PAPEN 
VIZEKANZIER 

*, am»^r6U8em:h. 

F-JP 
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26-APril 1933. 
FCRNSPR. A • FLORA M41. 7071 

Lieber Herr G 5 r i n g ! 

lyfOfls * 

I 

Heute vormittag suohte mi oh lord Newton, lang- 

Jdhriger Abgeordneter und nunraehr Mitglied des englischen Ober- 

hauees, auf, der sich im Kriege sehr fiir den Gefangenenaustauscl 

fhr Deutschland bemilht hat. Bei der Onterredung mit ihm musste 

ioh feststellen, dass er leider tiber die deutsohen Verhaltnisse 

sehr wenig orientiert iat. Er vermutet z.B., dass'in den Kon- 

zentratlonslagern auch die Juden eingesperrt seien und dass 

man beabsiohtige, alien Juden ihr Privatvermdgen zu nehmen. 

Ioh habe ihn selbotverstandlloh dahin aufgeklhrt, dass sich in 

diesen Lagern lediglioh Kommunlsten befhnden, die besohhftigt 

werden mtissten, 

ioh habe lord Newton gefragt, ob er daftlr Intereose 

hhtte, vielleioht eins dieeer Konzentrationslager zu besichti- 

gen. lord Newton erklhrte, dasa er hierfilr lebhaftea Interesse 

habe* 

Ich halte es ftir reoht z^veckmaseig, dasa ihm ein der- 

artiges Lager unter geeigneter Ftthrung gezeigt wird und ware 

Ihnen dankbar, wenn Sie Ihrerseita das hierfiir Erforderliohe 

baldmSgllchst veranlassen konnten. Soweit ioh- unterriohtet bin. 

blelbt 

Uinisterprasident G Q r 1 n g # 

Berlin* 

*«rrn 
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Konzentrationslagers oder die Einweisung einer groBen 
Zahl von Eingewiesenen in das Konzentrationslager 
Dachau« vor.24 

Diese Anregung deckte sich mit Ansichten auf der 
Hauptversammlung der Wandererfursorgeverbande am 
12. und 13. Oktober in Goslar, wo der Pfarrer Paul 
Braune darauf hinwies, daB erste Lager fiir Bettler in 
Gorlitz und im Kreis Meseritz errichtet worden waren, 
und wo der Medizinalrat Carl Schneider aus Bethel 
verlangte, NichtseBhafte, »oft eine Reservearmee des 
Kommunismus«, festzusetzen in einem abgestuften Sy¬ 
stem, »das alle Anstalten bis zum Konzentrationslager 
umfaBt«. Zur gleichen Zeit trat bei der Tagung des 
Deutschen Vereins gegen den Alkoholismus vom 22. bis 
25. Oktober in Berlin der Leitende Arzt der holsteini- 
schen Heilanstalten Rickling, Behnsen, fiir »arbeits- oder 
konzentrationslagerahnliche Dauerbewahranstalten« fiir 
Alkoholkranke ein. Bald darauf meldeten die »Blatter 
fiir praktische Trinkerfiirsorge«, Ausgabe November/ 
Dezember 1933, in Regensburg hatte der Magistrat fiinf 
Alkoholiker nach Dachau bringen lassen »zur Abschrek- 
kung fiir die anderen«.25 

Dorthin waren inzwischen am 21. November 100 
Insassen des Arbeitshauses Rebdorf transportiert wor¬ 
den. Am 31. Januar 1934 verlangte der Anstaltdirektor 
erneut, weitere 100 Personen in das Konzentrationslager 
iiberfiihren zu lassen, und gab eine Dauerverwahrung 
von Sicherheitspolizeigefangenen zu erwagen. 

Wahrenddessen hatte sich das Miinchner Innenmini- 
sterium am 8. Januar damit befaBt, ob »Dachau zur 
Entlastung von Rebdorf ein Arbeitslager von Zwangs- 
arbeitshauslern eingegliedert werden konnte«. Der Poli- 
tische Polizeikommandeur entschied am 27. Marz, eine 
Umwandlung Dachaus in ein Arbeitshaus kame nicht 
in Frage. Wohl aber werde seit langem sein Ausbau in 
zwei Abteilungen angestrebt: erstens fiir politische Haft- 
linge, zweitens fiir Kriminelle. Plane zur Errichtung 
»eines groBen Gefangnisgebaudes im Lager Dachau« 
lagen schon vor. Allerdings — so muB hinzugefiigt 
werden — war dieser Bau nicht nur fiir Asoziale und 
Kriminelle bestimmt wie deren Trennung von politi- 
schen Haftlingen nie ernstlich erwogen wurde. 

Einen Monat spater iibernahm Dachau 50 weitere Ge- 
fangene aus Rebdorf. Am 7. Mai beantragte der Politi¬ 
sche Polizeikommandeur beim Innenministerium, noch- 

24 Bay HStA, Minn 71 575, 
unfol., Minn 73 635, unfol., 
MA 106 299, passim. 
25 Ernst Klee, »Euthanasie« im 
NS-Staat. Die »Vernichtung 
lebensunwerten Lebens«, Frank¬ 
furt/M. 1985, S. 39f., 44 u. 46. - 
Schneider, 1891 als Pastoren- 
sohn geboren, gait als psychiatri- 
sche Kapazitat. Bis 1930 sachsi- 
scher Regierungsmedizinalrat in 
Arnsdorf, danach bis 1933 Leiter 
der Bodelschwinghschen Anstal¬ 
ten in Bethel, seitdem Ordinarius 

fiir Psychiatrie und Neurologie 
an der Universitat Heidelberg. 
Daneben Angehoriger des SD 
und ab 1940 Mitglied des 
Reichsausschusses der Patienten- 
mordaktion »T 4«. Nach 1945 
verhaftet, erhangte er sich in US- 
amerikanischer Haft (Gotz Aly, 
Der saubere und der schmutzige 
Fortschritt, in: Beitrage zur na- 
tionalsozialistischen Gesundheits- 
und Sozialpolitik, Bd. 2: Reform 
und Gewissen, Berlin 1985, 
S. 49ff.). 

mals 300 bis 500 Arbeitshausinsassen in das Konzentra¬ 
tionslager transportieren zu lassen. Die Genehmigung 
erfolgte sogleich, so daB sich im Juli 1934 insgesamt 
434 Haftlinge des Arbeitshauses Rebdorf in Dachau 
befanden.26 

Am 20. Marz 1934 auBerte der Reichsstatthalter in 
Bayern, Franz Ritter von Epp, gegeniiber dem baye- 
rischen Ministerprasidenten sein Unbehagen iiber eine 
solche Ausdehnung der KZ-Haft. Offenbar sorgte er 
sich, die Waffe der politischen Schutzhaft konne ab- 
stumpfen und das Ansehen des »Rechtsstaates«, wohl 
vor allem auBen, Schaden erleiden. Er monierte, es werde 
»grober MiBbrauch mit der Schutzhaft« getrieben, ins- 
besondere wenn sie aus Griinden wie »Trunksucht, 
MiBhandlung der Ehefrau, Fangen von Singvogeln, 
Holzfrevel, Unterschlagung von Organisationsgeldern, 
unsittlicher Lebenswandel, grober Unfug, Arbeitsscheue 
u. a.« sowie wegen Beleidigung von Amtspersonen, 
asozialen Verhaltens, miBfalliger Kritik und wegen 
»Gefahrdung der personlichen Sicherheit« angeordnet 
wurde. Es ware weiter »befremdend«, daB Schutzhaft 
auf Anordnung oder Antrag von Sonderbeauftragten, 
NSDAP-Kreisleitern, Treuhandern der Arbeit usw. ver- 
hangt worden sei. In seiner Antwort vom 14. April ver- 
teidigte der bayerische Innenminister die MaBnahmen, 
vor allem gegen Kommunisten. Er gestand ein, daB die 
Schutzhaft aus den von Epp angefiihrten »Griinden« 
»nicht den Buchstaben der geltenden Bestimmungen 
entspricht«, unterstrich jedoch: »Wohl aber entspricht 
sie dem nationalsozialistischen Empfinden«. Dies gait 
gleichermaBen fur das Verwahren von Kriminellen in 
Konzentrationslagern, wie Wagner hinzufiigte: »Die 
Furcht vor Inschutzhaftnahme halt zahlreiche Gewohn- 
heitsverbrecher davon ab, ihren bisherigen Lebens¬ 
wandel fortzusetzen.«27 Eine beigefiigte Aufstellung 
gliederte die 2450 bayerischen Schutzhaftlinge, davon 

1905 in Dachau, vom 10. April 1934 auf. (Vgl. Tabelle 14) 
So unzuverlassig die Angaben im Einzelfall auch sein 
mochten, sie ermoglichten doch Riickschliisse auf die 
Praxis der KZ-Einweisungen. 

Tendenzen, die KZ-Haft auszuweiten, zeichneten sich 
im Herbst 1933 auch in Hamburg ab. Dort verlangte die 
Polizei am 25. September, Zuhalter in das Lager Witt- 
moor zu schaffen. Der Generalstaatsanwalt der Hanse- 
stadt stimmte dem zu. Mitte November wurden Trans- 
vestiten einbezogen.28 

Zu diesem Zeitpunkt setzte in PreuBen das Einliefern 
von tatsachlichen oder angeblichen »Berufsverbrechern« 
in die Konzentrationslager ein: Zu den Betroffenen 
gehorten zum einen Personen, die binnen fiinf Jahren 
— in Wirklichkeit erheblich langere Fristen, da Haftzeit 
nicht mitrechnete — dreimal wegen Sittlichkeitsdelikten 
oder »aus Gewinnsucht« begangener Straftaten zu je- 
weils mindestens sechs Monaten Freiheitsentzug verur- 

26 Bay HStA, Minn 73 635, 27 Ebenda, MA 106 299, 
unfol., MA 106 299 passim. Bl. 174fT. u. 132fT. 

28 Timpke, S. 18. 

103 



(Stets bei 2lntoort anpwirien.) 

_._.. 

©taateminiftaium bet 3tmetn 
$>tr PoCirtfcfee Polijrifommanbeur ISaynne 

frmffre^fr 94321- 

tttuncfjfti 6, 5>cti Setreff: 

Sohutshaft . 

Zur Min.Entschl.v.17.5.33 li- .2186 a 31. 

Herrn 

Staatsminister Prank . 

l.Dezember 1933.. 

Am l.Dezenber 1933 ergibt sich folgondo tiborsicht liber die 

Zahl der Schutzhaftgefongenen in Bayern : 

A. Von 1. bis 3o.November 1933 wurden 

in Sohutshaft genomcn : 

aus Sohutshaft entlassen : 
913 Persnnen 

557 

13. Bis 1.December 1933 warden in Bayern insgosnmt 

in Sohutshaft gcnonmen : 158o9 

aus Sohutshaft entlassen : 11546 

C. Am l.Dezenber 1933 bcfinden sich noch in 

Sohutshaft : 

Devon oind in Konzentrationolager Dachau 

untergobrnoht ( 2611 

4263 

D. Ausoordem befindon sich soit 21.11.1933 in Konzentrationolager 

Dachau noch loo Arbeitoochcuo, die wegon tlborffillung deo Arbeits- 

hauseo Kebdorf in Lager aufgenonmon wurdon. Sie warden von den 

andoren Schutzhaftgefangoncn getronnt gehnltenM 

/ «few .mini. 

/ Ka»dtm,deal3 Dez.1933 
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Tabelle 14 

Zusammensetzung der Schutzhaftlinge in Bayern, 10. April 1934 

Politische 
Beschuldigungen 

Zahl Sonstige 
Beschuldigungen + 

Zahl 

Kommunistische Sogenannte 
Betatigung 942 Volksschadlinge 96 
KPD-Funktionar 589 Beleidigung 89 
Sozialdemokratische Asoziales 
Betatigung 98 Verhalten 82 
SPD-Funktionar 24 Arbeitsscheue 24 
Hochverrat 222 Trunksucht 23 
Landesverrat 33 Personliche 
Staatsabtragliche 101 Sicherheit 17 
Kritik Unsittlicher 

Lebenswandel 10 
MiBhandlung 9 
Unterschlagung 7 
Holzfrevel 2 
Grober Unfug 1 
Sonstiges 81 

Insgesamt 2009 441 

+ Ohne Insassen des Arbeitshauses Rebdorf in Dachau. 

Quelle: BayHStA, Ma 106299, Bl. 143. 

teilt worden waren, zum anderen Personen, die die 
NS-Behorden als »Gefahr fur die allgemeine Sicherheit« 
betrachteten. Jede preuBische Landeskriminalstelle sollte 
fiinf, Berlin 30 von ihnen nennen. Die Kriminalpolizei 
nahm die ersten ihnen schon 24 Stunden nach Ausferti- 
gung des Erlasses am 13. November 1933 fest. Mitte 
Dezember trafen solche Haftlinge in der Lichtenburg 
ein. Ihre Zahl erhohte sich danach, nunmehr gleichfalls 
in Esterwegen, auf 525.29 

Grundlage dafiir bot der ErlaB des Innenministeriums 
PreuBens iiber vorbeugende Polizeihaft vom 12. Novem¬ 
ber. Mit nachtraglicher Zustimmung aus dem preuBi- 
schen Justizministerium erstreckte er den Anwendungs- 
bereich der »Verordnung zum Schutz von Volk und 
Staat« de facto auf durch die Polizei als Berufsverbrecher 
oder als Gemeingefahrliche Bezeichnete. Wie die Ver- 
ordnung vom 28. Februar enthielt auch er expressis 

29 DJ, 1933, S. 1896; Karl-Leo Dritten Reich, Heidelberg 1985, 
Terhorst, Polizeiliche plan- S. 76ff. u. 86; Langhoff, 
maBige Oberwachung und poli- S. 243 fT. 
zeitliche Vorbeugungshaft im 

verbis nicht den Begriff Konzentrationslager, gleichwohl 
diente er ausschlieBlich dazu, MiBliebige dorthin zu 
bringen. Formell stiitzten sich die KZ-Einweisungen aus 
nichtpolitischen Motiven ebenso auf die Reichstags- 
brandverordnung wie die aus politischen Griinden. 
Dabei unterzog sich das preuBische Innenministerium 
nicht einmal der Miihe, eine Beziehung zwischen der an- 
geblich zur »Abwehr staatsgefahrdender kommunisti- 
scher Gewaltakte« erlassenen Verordnung und dem 
Verhalten der Angehorigen der neuen Haftlingskatego- 
rie zu belegen. 

In der Tat gab es zwischen dem juristischen Status der 
politischen und dem der nichtpolitischen KZ-Haftlinge 
nur einen Unterschied: Die einen befanden sich in 
Schutzhaft, die anderen in vorbeugender Polizeihaft. 
Praktische Bedeutung erlangte das freilich nie. Vielmehr 
ging es den Nazis darum, ihre politischen Gefangenen 
mit Kriminellen gleichzusetzen und dadurch zu diskrimi- 
nieren. Zugleich zielte man wohl von Anfang an darauf 
ab, mit Hilfe Asozialer und Krimineller die politisch 
Verfolgten noch starker zu tyrannisieren. 

Erste Erfahrungen waren dazu schon durch das — 
freilich nur vereinzelt erfolgte — Inhaftieren von miBlie- 
big oder straftallig gewordenen Nazianhangern, Deutsch- 
nationalen und anderen Rechtsradikalen gesammelt 
worden. Soweit diese in den Konzentrationslagern nicht 
als »Ehrenhaftlinge« bevorzugt oder — was es ebenfalls 
gab — als Abtriinnige besonders geschunden wurden, 
fungierten sie oft als Spitzel (Oranienburg) bzw. als 
Schlager (Brandenburg).30 

In einigen Lagern erfolgte die Einteilung der Ge¬ 
fangenen nach militarischen Kategorien. In Sachsen- 
burg muBten sie sich in sieben Trupps gliedern, wobei 
sich im Trupp 7 etwa 120 Kranke und Invalide be¬ 
fanden.31 In Oranienburg gab es Kompanien.32 Sie 
bestanden auch in Dachau, entsprechend den Baracken 
insgesamt zehn in Starke von je 270 Haftlingen, nach 
Barackenstuben untergliedert in je fiinf Korporalschaf- 
ten.33 

30 Kleine, S. 210. 
31 Seger, S. 35; Hirsch, S. 15; 
Die neue Weltbiihne v. 
23. 11. 1933, 19. 7. 1934 u. 
7. 2. 1935. 
32 Otto Meinel, Sachsenburg, 

in: Konzentrationslager, S. 157; 
Das Lied . . ., S. 11. 
33 Abraham, 13 u. 22. Nazi- 
Bastille ..., S. 44 u. 48; Rubner, 
S. 60; Als Jude in Dachau, S. 77 
u. 85. 
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KZ-Alltag 

Von Anfang an waren die Verhaltnisse in den Nazikon- 
zentrationslagern davon bestimmt, die Gefangenen zu 
demiitigen und zu erniedrigen, ihre Moral zu zermiirben, 
ihren Zusammenhalt zu zerreiBen, ihre Gesundheit zu 
ruinieren und ihr Leben zu verkiirzen, kurz: sie psychisch 
und physisch zu brechen. Darin und nur darin bestand 
die »Erziehung« der KZ-Haftlinge, von der die Ge- 
walthaber und deren Propagandisten vor allem 1933 
wortreich sprachen. Dafiir war ihnen jedes Mittel recht: 
von maBloser Beschimpfung iiber menschenunwiirdige 
Behandlung bis zu unverhiilltem Mord. 

Einlieferung 

Meist versuchten die Schergen schon in den ersten 
Minuten und Stunden, die neu herangeschleppten Ge¬ 
fangenen an Geist und Korper zu beugen. Sie drohten 
mit Strafen und ErschieBen und miBhandelten die Einge- 
lieferten. In Uberzahl stiirzten sie sich auf einzelne 
Haftlinge, wie in Essens Zeche »Herkules«, aus der eines 
ihrer Opfer berichtete: »Der Mund wurde mir zugestopft 
mit Kieselsteinen und mit Lappen, ich wurde iiber einen 
Tisch gebunden und fiirchterlich auf den nackten Kor¬ 
per mit Gummischlauchen und Fahrradketten geschla- 
gen.«1 In der Kemna in Wuppertal warfen sie Neu- 
zugange auf eine Bank und schlugen sie. Einem betagten 
SPD-Funktionar schnitten sie einen Teil seines Bartes 
ab und einen Streifen in sein Kopfhaar. In Pappenheim 
benutzten die Schergen zum Haareschneiden ein Bajo- 
nett.2 Im Berliner Columbia-Haus diente ein Tisch 
dazu, dem Opfer mindestens 25 Peitschenhiebe zu geben. 
Ein anderer Haftling wurde beschimpft, geohrfeigt, hin- 
und hergehetzt und mit ErschieBen bedroht.3 In Konig- 
stein-Halbestadt trennten SA-Leute nach Beschimpfun- 
gen und FuBtritten einen Haftling jiidischer Herkunft 
von den iibrigen und lieBen ihn unter MiBhandlungen 
im Steinbruch Loren schieben. Dabei forderten sie ihn 
auf zu fliehen.4 In Dachau sonderte man Hans Beimler 
von anderen Neuankommlingen ab und schleppte ihn 
unter Schlagen in den Bunker, wo er bestialisch miBhan- 
delt wurde. SchlieBlich warfen ihm die Schinder einen 
Strick zu, damit er sich gleich erhange. In Pappenheim 

1 Deutsche Freiheit v. 3 Die neue Weltbiihne v. 
4. 10. 1933. 10. 1. 1935; ZStA Potsdam, 
2 Ibach, S. 47 fT. u. 28; Heinz. Film 10 456. 

4 Tabaschnik, S. 94 f. 

zogen sie einen Neuankommling mit einer Schlinge um 
den Hals an einem Balken hoch.5 

Uber groBere Transporte fiel meist die gesamte Wach- 
mannschaft her. Die ersten Sonnenburger Haftlinge 
wurden schon auf dem Weg zum Lager mit Gummi- 
kniippeln zusammengeschlagen und mit ErschieBen be¬ 
droht. Ebenso miBhandelten die Nazis spater Zugange 
auf der vier Kilometer langen Strecke vom Bahnhof und 
trieben sie bei SpieBrutenlauf im Gebaude die Treppen 
hinauf und herunter. Nach stundenlangen FuBmarsch 
— bei dem einzelne zwischen zwei Fahrrader gebunden 

wurden, auf denen SA-Leute saBen — muBten Haftlinge 
in Hainewalde ein Spalier von SA-Schlagern vom Vor- 
hof iiber die Freitreppe bis hinauf zur SchloBbalustrade 
passieren. Nach weiteren MiBhandlungen bei der Auf- 
nahme der Personalien wurden ihnen die Kopfhaare ge- 
schoren.6 Zu den Emslandmoorlagern war der Weg vom 
Bahnhof zum Teil 28 Kilometer lang. Er muBte unter 
Schikanen und Priigeln, manchmal von Hunden gehetzt, 
ganz oder streckenweise zu FuB zuriickgelegt werden, 
wobei es keine Riicksicht auf Kranke und Verletzte gab. 
Dabei wurde am 19. Oktober 1933 der 21jahrige Wilhelm 
Wieder angeblich auf der Flucht erschossen. Beim Ein- 
gang ins Lager Neusustrum standen Sarge, auf die aus- 
driicklich aufmerksam gemacht wurde. AnschlieBend 
jagte man die neuen Haftlinge in schnellem Lauf, mit 
GewehrkolbenstoBen und losgelassenen Hunden ins La¬ 
ger.7 Ahnlich wurden Haftlinge vom Bahnhof Bad Schan- 
dau die zirka 15 Kilometer bergauf im Dauerlauf nach 
Hohnstein getrieben und dort im SpieBrutenlauf, mit 
Gummikniippeln, Ochsenziemern und Peitschen mit 
Stahlkugeln an den Enden gehetzt.8 In der Lichtenburg 
muBten sich die Haftlinge mehrmals auf dem Hof 

hinlegen und ihn dann wieder im Laufschritt iiber- 
queren, worauf sie, weiter unter Kniippelhieben und mit 
KolbenstoBen, iiber Treppen gejagt wurden. »Nachdem 
sich uns«, 60 Gefangenen aus Halle, erinnerte sich der 
dortige Leiter des Bundes der Freunde der UdSSR, Willy 
Ohrem, »die eisernen Tore geoffnet hatten, stiirzten sich 
ca. 40 mit Gummikniippeln und Gewehren bewaffnete 

5 Hans Beimler, Im Mdrderlager 
Dachau. Vier Wochen in den 
Handen der braunen Banditen, 
Berlin 1976, S. 29 u. 32IT.; Heinz. 
6 Muhsam, S. 15; Irmgard Lit- 
ten, Die Holle sieht dich an. Der 
Fall Litten, Paris 1940, S. 25; 
Harder, S. 117 ff.; Wiesner, 

S. 200fF. Nitzsche, S. 6ff. 
7 Papenburg-Esterwegen, 
S. 172; Langhoff, S. 101 fT.: Perk, 
S. 20 u. 31; ZStA Merseburg, 
2.5.1, Nr. 14 278, Bl. Iff.; Ger¬ 
hard,, S. 41. 
8 Urban, S. 217. 
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Schutzhaftlingskartei aus dem KZ Brandenburg 

SS-Banditen auf uns. Fast laBt es sich nicht beschreiben, 
denn wir wuBten nicht, ob wir in einem Tollhaus oder 
in einer Irrenanstalt gelandet waren.«9 Ahnlich war es 
in Colditz10 oder in der Kemna, wo die Neueingeliefer- 
ten in die Wupper getrieben wurden und iiber Scherben 
und Schlacke robben muBten.11 Aus Dornburg hielt ein 
Haftling fest: Ihrem Transport lud man im Magdeburger 
Sportstadion »Neue Welt« weitere Gefangene zu. Nach 
langerer Fahrt hielt er vor einem Kellereingang. »Wir 
horten im Wagen, daB drauBen Menschen Aufstellung 
nahmen und mit Waffen hantierten. Plotzlich wurde die 
Wagentiiraufgerissen, und mit KolbenstoBen und Schla- 
gen wurden wir aus dem Wagen gestoBen. Vor uns 
gahnte eine tiefe Kellertreppe. Aufgepflanzte Bajonette 
starten uns entgegen. Unter Schlagen der Karabiner 
entmenschter SA-Banditen flogen die meisten von uns in 
den tiefen Keller hinunter und wurden unten unter 
Schlagen in einen engen Raum getrieben. Wer nicht 
weiter konnte, wurde bis in den Raum gezerrt . . . Ich 

9 Kleine, S. 189; Arch. Lichten- 10 Helm, S. 13; Meinel, S. 151. 
burg, Nr. 46. 11 Ibach, S. 30. 

selbst erhielt beim Durchlaufen des Spaliers einen Bajo- 
nettstich und kam vollig blutiiberstromt vor das Feme- 
tribunal. Trotz meines blutiiberstromten Korpers wurde 
ich auf Befehl sofort wieder mit Peitschen und Kniippeln 
miBhandelt, bis ich die Besinnung verlor. Als ich wieder 
zu mir kam, war ich vollig naB. Man hatte mich mit 
kaltem Wasser iibergossen. Mit einer Schafschere wur¬ 
den mir dann die Haare abgeschnitten.«12 Aus Lesch- 
witz berichtete ein Haftling: »Als wir im Lager ankamen, 
begriiBten uns (der Kommandant — d. Verf.) Kruger 
und seine Henkersknechte mit Peitschenhieben als >Mos- 
kowiter< und >Bolschewistenschweine<. Mit dem Gesicht 
zu den Aborttiiren, an denen Bilder von Karl Marx, 
Friedrich Engels und August Bebel hingen, muBten 
wir Aufstellung nehmen. Dann schlugen die Schurken 
auf uns mit Kniippeln, traten uns und stieBen unsere 
Kopfe gegen die Tiiren. Die gemeinsten Schimpfworte 
und Verhohnungen muBten wir dabei iiber uns ergehen 

12 Quellensammlung zur von Gerhard Vokoun u. a., Mag- 
Geschichte der Arbeiterbewegung deburg 1970, T. 2, S. 62. 
im Bezirk Magdeburg, zus.gest. 
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lassen.«13 In Bdrnicke schleppte man die Gefangenen 
nach einer wiisten Priigelszene in einen Raum, wo 
mehrere Bewacher sie bis zur BewuBtlosigkeit schlu- 
gen.14 In Dachau wurden anfangs aus umfangreichen 
Transporten einzelne Haftlinge herausgerissen, unflatig 
beschimpft, furchterlich miBhandelt und niedergeschla- 
gen, wobei man ihnen zum Teil mit Bajonetten die Haare 
abschnitt. Bald schloB sich eine systematische Verprii- 
gelung an, die lange Zeit jeden traf: »Noch am selben 
Tag wurde jeder von den 68 Mann einzeln geholt und 
bekam die sogenannte >Schlageterfeier<, wie es die Ge¬ 
fangenen nannten. Diese Schlageterfeier bestand darin, 
daB jeder auf den entbloBten Hintern 25 — 40 Hiebe mit 
einem Ochsenziemer erhielt. Es kam sehr oft vor, 
daB sich die SS-Leute gern verzahlten und daB es 50 und 
60 Hiebe wurden.«15 

Unterkiinfte 

BewuBt auf Unterjochung und Ruinierung der Haftlinge 
waren gleichfalls die KZ-Unterkiinfte abgestellt. In dem 
Fort Oberer Kuhberg warf man Neuzugange in das 
AuBenwerk Gleiselstetten, einem in der Erde steckenden 
Betonklotz. Die Lagerleitung bezeichnete ihn als Ein- 
gangsstufe; die Haftlinge nannten ihn »Panzerkreuzer«. 
Sie wurden hier bei halber Kost zwei Wochen schikaniert 
und miBhandelt. »Der Panzerkreuzer war ein Vorge- 
schmack zur Holle«, faBte ein Haftling zusammen. Die 
Verhaltnisse glichen denen in der Stufe III in dem Fort: 
lichtlose, enge und nasse Kasematten, in die man 
Haftlinge steckte, welche die Polizei als besonders ge- 
fahrlich bezeichnete. Kasematten mit SchieBscharten in 
Nischen stellten die Stufe II dar. In den Nischen von 
3,95 Meter Breite und 3,75 Meter Hohe standen die 
Pritschen. Die Stufe I, die Entlassungsstufe, befand sich 
in einem hallenartigen Raum.16 

In dem vormaligen Brauereigebaude in Oranienburg, 
muBte die »Tagliche Rundschau« am 19. April 1933 
zugeben, »liegen die Gefangenen auf Stroh gebettet auf 
dem FuBboden. Jeder hat eine Decke, in die er sich 
notdiirftig einwickelt.« Doch sah die Realitat noch 
schlimmer aus: In dem ehemaligen Kiihlkeller rann das 
Wasser von den Wanden, das Stroh faulte. Die Decken 
waren leere Strohsacke, die bald anderen Haftlingen als 
Unterlagen dienen muBten, so daB keine Moglichkeit 
mehr bestand, sich nachts zuzudecken. »Wir lagen also, 
feucht und kalt, wochenlang in diesen Katakomben auf 
dem ZementfuBboden.« Und die spateren Schlafgestelle 
standen »so dicht iibereinander, daB sich der Gefangene 
knapp bis zum aufrechten Sitz erheben kann, und da 

13 Widerstandskampf Gorlitzer 
Antifaschisten . . ., S. 38; Lausit- 
zer Rundschau v. 26. 1. 1948. 
14 Antifaschistischer Wider- 
standskampf in der Provinz Bran¬ 
denburg, T. I, S. 111. 

15 Ecker,S.2\ ; Der Strafvollzug 
im III. Reich. Denkschrift und 
Materialsammlung, hg. von der 
Union fur Recht und Freiheit, 
Prag 1936, S. 17. 
16 Schdlzle, S. 30f.; Weidlin, 
S. 23 ff. 

sich keine Zwischenraume von Bett zu Bett befmden, 
miissen die Gefangenen tatsachlich wie in einem Kanin- 
chenstall vom FuBende her auf ihre Lagerstatte hinauf- 
kriechen. Ein Gefangener hat den Schlafsaal... sach- 
verstandig ausgemessen und festgestellt, daB in diesen 
Schlafsalen auf jeden Gefangenen im Durchschnitt drei 
Kubikmeter Luftraum entfallen. Das ist noch nicht ein 
Drittel dessen, was selbst in veralteten Zuchthausern 
dem Verbrecher an Luftraum zugebilligt wird.« Eine 
Besucherin berichtete: Nicht zu beschreiben sei der 
Geruch, der »durch den Aufenthalt von 50 Menschen 
oder mehr, deren ungewaschene »Kleider, deren ver- 
schmutzte Korper hier ausdiinsten, erzeugt wird«. Sie 
fiigte hinzu, daB sich die Gefangenen an der einzigen 
Wasserstelle auf dem Hof in fiinf Schiisseln waschen 
konnten.17 In Sachsenburg gab es gleichfalls dreistok- 
kige Liegestatten mit Strohsacken und Decken. Sie 
strotzten von Ungeziefer, da sie nie gesaubert werden 
konnten. Uber 1000 Gefangene muBten vier Aborte 
benutzen, die standig verschmutzt waren. Als Wasch- 
gelegenheit reichten die 48 Hahne nicht aus.18 In 
Bergkamen muBten die Haftlinge in einer Turnhalle auf 
blankem FuBboden schlafen, sofern sie sich nicht eine 
Zeitung oder eine ahnliche Unterlage besorgten.19 In 
den Kellerraumen der Bochumer Zeche »Herkules« gab 
es nur Strohsacke, in Osthofen zuerst loses Stroh, dann 
Matratzen auf dem Fabrikhallenboden, danach an den 
Wanden der zugigen und naBkalten hohen Raume 
kantig-grob zusammengezimmerte Holzgestelle. Auf den 
zwei bis drei iibereinander stehenden Pritschen muBten 
die Haftlinge mit einer sackartigen Decke aus dem ersten 
Weltkrieg schlafen. In der Kemna waren zum Teil 
dreistockige Holzgestelle aufgestellt. Doch muBten die 
meisten Gefangenen auf diinnen Strohsacken ohne Dek- 
ken auf dem Boden liegen. Die Wasserhahne reichten 
nicht aus. In Zschorlau lag Stroh auf dem Betonboden, 
nur mit einer Decke versehen. Tische und Banke muBten 
aus alten Brettern zusammengenagelt werden.21 

In der Festung Kuhberg hatten die Haftlinge zuerst 
selber ihre Raume mit rohen Bettgestellen, zum Teil 
zwei- und dreifach iibereinander, Strohsacken und Dek- 
ken vorzubereiten. Zwischen jeweils zwei Schlafnischen 
befand sich ein Aufenthaltsraum mit Tischen und Hok- 
kern aus ungehobelten Brettern. Wasser muBte aus 
Brunnen herangeschafft werden. Eine offene Grube 
diente tagsiiber, ein Kiibel nachts als Abort. Licht und 
Luft kam nur durch SchlieBscharten, so daB die Raume, 
wie ein Haftling feststellte, fur »einen langeren mensch- 

17 Schafer, S. 23 u. 67; Seger, 
S. 15f.; Braunbuch ..., S. 278. 
18 Der Strafvollzug . .., S. 39. 
19 Bauer/Klein, S. 52; Wider- 
stand und Verfolgung imRaum 
Kamen! Bergkamen, S. 14. 
20 Werner, S.236 u. 175; Ange¬ 
lika Arenz-Morch, Das KZ Ost¬ 
hofen — ein fruhes Instrument 

zur Disziplinierung der Arbeiter- 
bewegung, in: Informalionen. 
Studienkreis zur Erforschung 
und Vermittlung der Geschichte 
des deutschen Widerstandes 
1933-1945, 1986, Nr. 1-2, 
S. 23. 
21 Ibach, S. 24 u. 35; 
83 Tage ..., S. 12. 
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lichen Aufenthalt unmoglich« waren.22 In der Konigs- 
berger Festung Quednau lagen die Gefangenen in einzel- 
nen Bunkern zu acht bis zwolf Mann sogar nur auf 
Stroh.23 

Im SchloB Colditz gab es gleichfalls lediglich Stroh- 
schiitten mit zwei Decken. Die Notdurft muBte in Kiibel 
verrichtet werden; je zwei Gefangene hatten ein Hand- 
tuch.24 Im SchloB Hainewalde hausten in manchen 
Raumen ohne Stiihle und Tische bis zu 150 Haftlinge 
auf drei- und vierstockigen Gestellen auf Strohsacken. 
Die »Oberlausitzer Tageszeitung« nannte das am 30. Ju- 
ni 1933 eine »mustergultige Einrichtung des neuen 
nationalen Staates«. In der Burg Hohnstein, berichtete 
ein Insasse, waren »die Matratzen oder Strohsacke der 
Gefangenen derart diinn und abgeniitzt, daB man glaub- 
te, auf blanken Brettern zu liegen. Warmende Decken 
gab es nur wenig. Die meisten waren sehr verbraucht. 
Wir lagen auf der blanken Matratze. Die Decken wurden 
niemals gewaschen, auch nicht, wenn ein Entlassener 
die Decken abgab; sie wurden dann ungereinigt wieder 
einem Neuangekommenen iibergeben. So war es nicht 
verwunderlich, daB bald das ganze Lager der Ge¬ 
fangenen bis auf die >Schwungstube< (mit dem Personal 
der Kommandantur — d. Verf.) und das Haus IV vollig 
verlaust war.«25 

KZ Sonnenburg, Sommer 1933 

In der Lichtenburg wurden in Salen 40 bis 300, in 
Zellen drei bis sechs Gefangene zusammengepfercht. Sie 
hatten Strohsacke und je zwei diinne Decken, »keine 
Heizung, keine Sitzgelegenheit, kein NachtgefaB ... Zel¬ 
len und Sale sind uberbelegt, es gibt fast keine Entliif- 
tung.«26 In Sonnenburg gab es gleichfalls nur Strohsak- 

22 Schdtzle, S. 30 u. 33; ders., 
Wir klagen an! Bericht fiber den 
Kampf, das Leiden und das Ster- 
ben in deutschen Konzentra- 
tionslagern, Stuttgart 1946, 
S. 6f.; Weidlin, S. 24. 
23 Dok.-Zentrum, KZ und 

Haftanstalten, Esterwegen, 
Nr. 15, Bl. Iff. 
24 Meinel, S. 149. 
25 Nitzsche, S. 7f.; Urban, 
S. 223. 
26 Der Strafvollzug . . . , S. 39. 

ke, in jedem der drei Unterkunftsgebaude im Keller nur 
20 Kiibel fur die Notdurft.27 Aus Brandenburg, das 
ebenfalls vorher Strafanstalt gewesen war, hieB es in 
einer zeitgenossischen Schilderung: »Das ganze Haus, 
in welchem sich zwolf Schlafsale mit einer Grundflache 
von je 160 Quadratmetern befinden, besitzt zwei Klo- 
settraume, die nur vom Treppenflur erreichbar sind. Die 
Schlafraume im Keller sind so feucht, daB Brot innerhalb 
von zwolf Stunden schimmelt; die Luft ist auch bei 
standig geoffneten Fenstern muffig. Der Strafgefangene 
betrat diesen Raum nur zum Schlafen. Der Schutz- 
haftgefangene jedoch, der in die Kellerraume gewiesen 
wird, muB sich den ganzen Tag in ihnen aufhalten; er 
ist je taglich nur eine halbe Stunde an der frischen Luft. 
Von der Zuchthausverwaltung sind die Bodenraume 
niemals als Schlafraume verwendet worden. Jetzt leben 
130 Menschen in diesem Bodenraum, der abgeschragte 
Wande hat. Fiinf Fensterluken in der GroBe von 40 mal 
40 Zentimetern miissen als Licht- und Luftquelle fur je 
44 Menschen ausreichen. Sie sitzen beim hellsten Son- 
nenschein im Halbdunkel und atmen eine ungesunde 
Wohnluft, die infolge des Alters des Hauses ganz 
fiirchterlich ist. Dazu leiden die Schutzhaftlinge unter 
den bereits geschilderten Klosettverhaltnissen: Der 
Schutzhaftling muB darauf warten, bis er zum Austreten 
gefiihrt wird; ihn trennen ja zwei durch Riegel und 
Kunstschlosser verschlossene Tiiren vom Treppenflur. 
In den Abortraumen befinden sich zusammen etwa 
15 Kiibel, die fur 600 Mann ausreichen miissen. Jeder 
Haftling erhalt dreimal am Tag Gelegenheit, den Abort- 
raum aufzusuchen. Das Kiibelsystem ist eine so grau- 
same Schweinerei, daB dem Haftling die Lust zum Essen 
vergeht. Das AbfluBrohr ist mindestens zweimal wo- 
chentlich verstopft; die Gefahr fiir die Gesundheit der 
Haftlinge ist groB. Es lieB sich leider nicht feststellen, 
ob die am 27. September 1933 unter Ruhrverdacht ins 
Lazarett eingelieferten 13 Haftlinge der Station 9 (Bo- 
denstation) wirklich an Ruhr erkrankt waren; bei dem 
Mangel an primitivsten hygienischen Einrichtungen wa¬ 
re das wohl moglich. Auch sonst herrschen unge- 
wohnliche hygienische Zustande. Der Zuchthausler hat- 
te ein Bett, erhielt regelmaBig Wasche und Seife. Der 
Schutzhaftling schlaft auf einem Strohsack, der auf dem 
wurmstichigen FuBboden liegt. Nicht alle Schutzhaft¬ 
linge haben ein Laken erhalten; ein Handtuch erhielten 
viele erst nach Wochen. Die Handtiicher werden meist 
erst nach drei Wochen gewechselt; Tiicher zum Sauber- 
halten des Geschirrs erhalt der Haftling nicht. Manchmal 
ist nicht einmal ein EBgeschirr zu erlangen, Seife gibt es 
iiberhaupt nicht. Das Putzen der Fenster ist mit Lebens- 
gefahr verbunden, da jeder am Fenster Verweilende mit 
ErschieBen bedroht ist. Fiir je vier Mann steht eine kleine 
Waschschiissel zur Verfiigung. Rasiert wurde in den 
ersten zwei Wochen iiberhaupt nicht, dann kam eine 
Pause von zehn Tagen ... In den fiinf Wochen der 

27 Harder, S. 121; ZPA, 
EA 1106. 
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^er Regierungspr&sident Frankfurt a/0,,den 2.0ktober 1933. 

I«A,P. Aktz. 2300 S. 

- 2 0 

I'er Preu*3ische Minister Berlin, den 26. September 1933. 
Q0S Jnnern 

II g 1622 1/S.9.33. 

TTm Krankheiten der in staatlichen Konzentrationslagern 

untergebraohten politischen Sohutzhhftlinge infolge nioht genU= 

gender Beinlichkeit nach Mdgliohkeit vorzubeugen, ist gele= 

gentlioh der ortlichen Besichtigungea eines Konzentrationslagers 

durch einen Kreisarzt in hygienischer Beziehung angeregt worden, 

in den Aborten fUr die Schutzhaftgefangenen Makulaturpapier be® 

reitzuhalten. 

Jch ersuohe daher ergebenst, die dortige Pressestelle 

und die staatlichen Polizeiverwaltimgen Jhres Bezirks anzuweisen, 

etwa dort lagernde grdvere Vorrate an Makulaturpapier unpoli= 

tischen Jnhalts an die Direktion des staatlichen Konzentra® 

tionslagers in Sonnenburg b/Kllstrin unentgeltlich zu liber= 

weisen. Landrats-f rMt bin 

Eing. 6. OKI 1933 Ani. 
Jm Auftrage : 

gez. Fischer 

An die Herren Regierungsprasidenten in Frankfurt a/Oder. 

Abschrift zur Kenntnis und weiteren Veranlassung. 

Jch ersuche, sich mit der Leitung des Konzentrations* 

lagers Sonnenburg in Yerbindung zu setzen, ob noch Bedarf von 

Makulaturpapier vorhanden ist und gegebenenfalls in welcher 

Menge. 

Jm Auftrage: 

gez. U 5 b u 9. 

An 

'j. t.Q 

f w. 33 
v* Cz-if/ 

k. 
die Herren Landr&te und 
die Herren OberbUr germeis ter 
ale Ortspolizeibehorde 

Beglaubigt: 

Reg. Kanzleiassistent. 

Cn. 
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Berichtszeit durften die Haftlinge zweimal baden, das 
zweite Mai aber erst, nachdem auf der Station 2 das 
Vorhandensein von Lausen festgestellt worden war. 
Auch das ist bei den unhygienischen Verhaltnissen kein 
Wunder. Nur in sechs von den 15 Stationen sind 
Heizungsmoglichkeiten vorhanden; was im Winter wer- 
den soli, ist also vollig unbegreiflich. Aufjeden Fall steht 
fest, daB schon die auBerlichen Einrichtungen der An- 
stalt eine ernste Gefahr fur die Gesundheit der Haftlinge 
in sich schlieBen.«28 In der ehemaligen Militarstraf- 
anstalt Columbia-Haus waren in Zellen von 20 m3 drei 
Haftlinge untergebracht, die auf Holzpritschen mit einem 
Strohsack schlafen muBten.29 

Auch in Lagern aus anderen Gebauden stand es nicht 
besser, eher im Gegenteil: In Meissnershof muBten die 
Haftlinge im Keller vegetieren; in Hainichen lag nur 
Streu auf dem Boden.30 In Dachau muBten die Ge- 
fangenen zehn der gemauerten Baracken der alten Pul- 
verfabrik herrichten. In jeweils vier Raumen befanden 
sich 54 Haftlinge. Sie froren, wie ein Haftling mitteilte, 
in kalten Nachten »erbarmlich, und schon nach Mitter- 
nacht verscheuchte die Kalte den Schlaf. Fast jeder von 
uns litt in den Herbst- und Wintermonaten an Husten 
und Stechen in der Brust ... Zwei Winter im Ge- 
fangenenlager Dachau bedeutete nach der Meinung der 
Gefangenen unfehlbar unheilbares Siechtum, auch ohne 
besondere >Behandlung< durch die SS.« Hinzu kam, daB 
den Insassen eines Schlafraumes nur ein anderthalb 
Quadratmeter groBes Waschkabinett mit einem Wasch- 
becken zur Verfiigung stand.31 Etwas besser wurden 
die Baracken auf dem Truppeniibungsplatz Hammer- 
stein vorbereitet, die die Haftlinge nicht — wie in anderen 
Lagern — selbst einrichten muBten.32 Uber den gleich- 
artigen Heuberg hieB es zwar in der »NS-Korrespon- 
denz« vom 15. April 1933: »Die Baracken frisch, Stroh- 
sacke, Decken.« Der Schein trog, wie ein Haftling 
schilderte: Wohl gab es in den zweigeschossigen Gebau¬ 
den zweistockige Bettgestelle mit Strohsacken und zwei 
iiberzogenen Decken, im Raum von 96 m2 lagen 30, in 
Dachkammern vier bis zwolf Mann. Doch verfiigten nur 
je zwei uber ein Handtuch; Seife muBte gekauft werden: 
Bademoglichkeiten gab es nicht. Wasche wurde nicht 
geliefert und nicht gewaschen. In den Moorlagern stan- 
den jeweils zehn Baracken fur je 100 Gefangene. Sie 
waren 39 Meter lang, 9,50 Meter breit, an den Seiten 3 
und im First 4,50 Meter hoch, hatten 16 Fenster in 
GroBe von 1,20 mal 1,40 Meter und zwei Kanonenofen, 
die mit Torf geheizt wurden. Rauchvergiftungen waren 
moglich. Die Baracken umfaBten einen groBen Schlaf- 

28 Die neue Weltbiihne v. 
16. 11. 1933. 
29 Bericht uber die Lage in 
Deutschland v. Januar 1934, 
S. 9f.; Deutsche Volkszeitung v. 
14. 6. 1934. 
30 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1090 I, Bl. 279; Dok.-Zen- 

trum, KZ und Haftanstalten, 
Versch., Nr. 3a, Bl. 354fT. 
31 Ecker, S. 30 u. Zeichnung bei 
S. 33; Mitteilungen ..., v. 
17. 5. 1933, S. PG 35. 
32 WAP w Poznaniu, Rejencja 
w Pile, Nr. 700, k. 41. 
33 Braunbuch . .., S. 280. 

raum mit zwei iibereinanderstehenden Feldbetten, Stroh¬ 
sacken und zwei bis vier Decken, einen kleinen Aufent- 
haltsraum mit Spinden und einen Waschraum.34 

Nicht anders als in den meisten Konzentrationslagern 
verhielt es sich mit der Unterbringung weiblicher Schutz- 
haftlinge im Arbeitshaus Moringen: Im Schlafsaal, in 
dem die Frauen um 19 Uhr eingeschlossen wurden, 
befanden sich zweistockige Betten fur mehr als 50 Haft¬ 
linge. 

Er war unbeheizbar. Spater, berichtete der »Neue Vor- 
warts« am 30. August 1936, muBten 25 bzw. 35 Frauen in 
Gemeinschaftsschlafsalen, einige weitere in Einzelzellen 
hausen. Sie lagen auf bezogenen Strohsacken und ver- 
fiigten uber vier Decken. Die Frauen froren standig und 
erkrankten. Dennoch wurde ihnen schon im Mai eine 
Zudecke entzogen, so daB sie auch danach noch froren. 
Der Aufenthaltsraum, aus dem Haftlinge jiidischer Her- 
kunft ausgeschlossen blieben, erwies sich als zu klein, 
und die weiblichen Gefangenen saBen dicht gedriingt an 
den fiinf Tischen.35 

Soweit es sich nicht um hochgelegene Burgen wie 
Hohnstein oder um ehemalige Haftanstalten handelte, 
riegelte Stacheldraht die Lager ab. »An den Eingangen 
stehen spanische Reiter. Ein Entrinnen ist unmoglich«, 
meldete »Der Jungdeutsche« am 8. April 1933 aus dem 
KZ Heuberg. »SA-Posten mit Karabiner schreiten die 
Lagergassen auf und ab«. Noch strenger isoliert war 
Dachau. Zu der vorhandenen Fabrikmauer mit dem 
aufgesetzten Stacheldraht kam nach der Lagerinnenseite 
ein weiterer Stacheldrahtzaun. Zwischen Mauer und 
Stacheldraht patroullierten bewaffnete Posten. Auf der 
Mauer standen vier Tiirme, bestiickt mit Maschinenge- 
wehren und Scheinwerfern, die nachts die Baracken 

anstrahlten. Zusatzlich floB in der Nacht im Draht 
elektrischer Strom. Demgegenuber war in Oranienburg 
eine Begrenzung des Lagers nur mit Biischen bepflanzt. 
Als eine Besucherin auf die mogliche Fluchtstelle hin- 
wies, erhielt sie zur Antwort: »Hier gibt es keine Flucht- 
gefahr. Die Wachter sind bewaffnet und haben strengen 
Befehl, sofort zu schieBen, wenn ein Gefangener die 
durch Straucher bezeichnete Grenze iiberschreitet.« In 
Zschorlau wurden wegen angeblicher Fluchtgefahr einem 
Haftling mit der Schere die Fersen aufgeschnitten, so 
daB er nur humpeln konnte.36 

Kleidung 

Als Kleidung muBten in einer Reihe von Konzentrations¬ 
lagern die Gefangenen eigene Sachen tragen, so in 
Ankenbuck, Bremen, Colditz, Esterwegen, in Haine- 

34 Hans Pfeiffer, Uber lagerhy- 
gienische Erfahrungen aus den 
Strafgefangenenlagern bei 
Papenburg, Med. Diss., Bonn 
1935, S. 8f. 
35 Ein Leben fur den Sozialis- 
mus. Parteiveteranen berichten 
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36 Rubner, S. 57; Braun¬ 
buch ..., S. 57; 83 Tage ..., 
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walde, auf dem Heuberg, in Kislau, Osthofen und 
Sonnenburg.37 Wie die Haftlinge bald aussahen, schil- 
derte Wolfgang Langhoff: »Aufgeplatzte Schuhe, zerris- 
sene Hosen, durchstoBene Ellenbogen, alles voll Dreck 
und Lehm.«38 Hier wie in Oranienburg wurde die 
Zivilkleidung bei Bedarf schlieBlich durch ausgediente 
preuBische Polizeiuniformen ersetzt. In Borgermoor gab 
es dazu Holzschuhe, in Oranienburg Holzpantinen.39 
Polizeiuniformen und kaputte Schuhe erhielten die Ge- 
fangenen in Stettin-Bredow. Uniformen der bayerischen 
Landespolizei fanden anfangs in Dachau Verwendung.40 
Auf dem Kuhberg wurden die Haftlinge in abgelegte 
StraBenbahneruniformen gesteckt , die sie nach der 
Arbeit saubern muBten, so daB sie am nachsten Morgen 
noch feucht waren. In Kislau trugen sie blaue Monteur- 
anziige und schwere Stiefel. Im Columbia-Haus bekamen 
sie griin-blaue Hemden und schirmlose Miitzen der 
Jugendorganisation der Deutschnationalen.41 

In Sonnenburg erhielten sie nach der Zivilkleidung 
Drillichsachen aus Polizeibestanden, ebenso in dem 
bremischen Konzentrationslager Ochtumsand, wo an 
den Hosenbeinen gelbe Streifen waren, und in Dachau 
nach dem sie zuerst Polizeiuniformen getragen hatten. 
Hier wurde der Drillich im Winter gegen Jacken und 
Hosen aus leichtem Lodenstoff ausgetauscht.42 In Sach- 
senburg bestand die Oberkleidung aus Leinendrell, bei 
Kommandos, die auBerhalb des Lagers arbeiteten, aus 
grauen Hosen und griinen Jacken. Sie muBten von den 
Haftlingen zu Uberpreisen gekauft werden, bei ihrer 
Entlassung jedoch entschadigungslos im Lager bleiben. 
In Hohnstein war die Kleidung, vor allem die Schuhe, 
meist sehr heruntergerissen, so daB an den FiiBen oft 
nur Holzpantinen getragen werden konnten.43 

Neueingelieferte markierte man in Esterwegen durch 
gelbe Streifen an den Hosen, auf dem Kuhberg alle 
Haftlinge mit roter Farbe an dem rechten Oberarm, dem 
linken Hosenbein und der Miitze, in Oranienburg politi- 
sche Haftlinge durch rote, jiidische durch weiBe Arm- 
binden, in Dachau politische Gefangene gleichfalls mit 
roten, ehemaligen Insassen des Arbeitshauses Rebdorf 
mit schwarzen Streifen.44 In Hohnstein muBten als 
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43 Meinel, S. 158; Urban, S. 223. 
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gefahrlich eingestufte Haftlinge und Auslander rote, 
Handwerker grime, Stuben-, Haus- und Burgalteste 
gelbe, Kulis der Wachmannschaft weiBe Binden am 
linken Oberarm, letztere mit der Bezeichnung ihrer 
Tatigkeit, sowie Kranke blaue Armbinden tragen. In 
den Moorlagern befanden sich Haftlingsnummern auf 
den Armbinden.45 

Kost 

Uber die Verpflegung der Gefangenen hieB es: Taglich 
gebe es 500 Gramm Brot, 10 Gramm Kaffee und 
30 Gramm Zucker, aber keine Butter. Ende Marz hatten 
die Haftlinge am Sonntagmittag Fleisch mit Kartof- 
feln, abends einen Hering, am Montagmittag Fleisch, 
zum Abend Suppe, am Dienstag zu Mittag Erbsbrei mit 
100 Gramm Wurst, zum Abend 100 Gramm Kase, am 
Mittwoch Graupen, Makkaroni bzw. 100 Gramm 
Wurst, am Donnerstag Linsen und abends Erbsen mit 
100 Gramm Speck erhalten. So lauteten die offiziellen 
Angaben vom Heuberg gegeniiber einer hollandischen 
Zeitung.46Ahnlich teilte das KZ Sachsenburg am 1. De- 
zember gegeniiber der Dresdner Aufsichtsbehorde mit, 
fur die Haftlinge wurden ausgegeben: 600 Gramm Brot 
taglich, 75 Gramm Marmelade viermal in der Woche, 
65 Gramm Fett an drei Wochentagen, 50 Gramm 
Wurst, 70 —80 Gramm Fleisch, 300 Gramm Gemiise, 
750 Gramm Kartoffeln taglich, 150 Gramm Teigwaren, 
125 Gramm Hiilsenfriichte und 200— 250 Gramm Fisch 
pro Woche.47 

Die Wirklichkeit beschrieb ein Heuberger Haftling in 
einem hinausgeschmuggelten Brief: »Das Essen ist so 
gut, daB wir alle unterernahrt sind und furchtbar aus- 
sehen. Hier einige Tips vom Essen: Kohl mit Nudeln, 
sehr diinn Blaukraut, Kartoffelschnitzel mit Nudeln, 
siiBer Reis mit Kartoffeln, durchschnittlich 3 Gramm 
Fleisch (in Worten: drei Gramm Fleisch). In 11 Wochen 
haben wir zweimal richtig Fleisch mit Sauerkraut er¬ 
halten. Das ganze Essen ist fettlos, ohne Geschmack und 
mit viel Soda. In 11 Wochen haben wir zweimal Butter 
bekommen. DaB wir langsam zugrunde gehen, ist klar.«48 
Aus Sachsenburg berichtete ein anderer: Das Essen 
bestand aus drei Marmeladeschnitten und Kaffeeersatz 
morgens, iibersauertem Brei oder Suppe am Mittag und 
drei Marmeladescheiben, einem Stiickchen Kase oder 
einer Wurstscheibe abends, dies nur zweimal in der 
Woche, ansonsten zum Abendessen nochmals Suppe.49 

Kaum anders sah die Verpflegung in den iibrigen 
Konzentrationslagern aus. Im Berliner Columbia-Haus 
erhielten die Insassen morgens Ersatzkaffee und Brot, 
von dem nur die Rinde genieBbar war, wahrend das 
iibrige wie Lehm schmeckte, darauf Rubenmarmelade. 
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Essenausgabe im KZ Breslau-Diirgoy 

Zu Mittag gab es Suppe, die beispielsweise aus 40 Kilo- 
gramm WeiBkohl, einem Kilo Zwiebeln, einem Kilo 
Grieben und einem Kilo Schmalz zubereitet wurde. Als 
sie nicht ausreichte, wurde sie durch Wasser gestreckt. 
Solche Suppen muBten ubrigens von den Haftlingen 
zeitweise ohne Loffel geschliirft werden, worauf sie sich 
welche aus Pappe bogen. Spater stand ein normaler 
Loffel drei Zelleninsassen zur Verfiigung.50 In Berlin- 
Spandau gab es morgens Kaffee, wahrend die gleiche 
Fliissigkeit abends Tee hieB, mittags eine braune Suppe, 
zweimal wochentlich Hering mit Pellkartoffeln, die wie 
das Brot siiBlich und hart waren. In Brandenburg 
verabreichte man meist Hiilsenfriichte mit viel Wasser 
und wenig Fleisch, fast nie Fett, so daB, wie der 
Berichterstatter hinzufiigte, »manche Haftlinge nicht 
einmal fur die Dauer einer halben Stunde das Gefiihl 
der Sattigung kennen«. Als einmal Gefangene den 
Kommandanten um mehr Brot baten, wurden 25 von 
ihnen wegen Meuterei fur drei Tage in den Bunker 
geworfen.51 Im KZ Breslau muBten die Insassen mor¬ 
gens mit Ersatzkaffee und einem Stuck trockenen Bro- 
tes, mittags mit mageren Suppen, zweimal in der Woche 

50 Deutsche Volkszeitung v. 51 Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 
14. 6. 1934; Die neue Weltbiihne v. 8. 4. 1933; Dieneue Weltbuhne 
v. 24. 1.1935. v. 23. 11. 1933; ZPA, I 2/3/45. 

mit Fleisch, und einem gehaltlosen Abendessen auskom- 
men. In Dachau gab es gleichfalls praktisch fettloses 
Essen, regelmaBig mittwochs und sonnabends Kuttel- 
flecke, zum Weihnachtsfest sogar einen Hering. In Haine- 
walde erhielten die Gefangenen keine Loffel und muBten 
sich mit Schuhanziehern behelfen, um die diinne Suppe 
zu essen. Vom Heuberg gab das »Hamburger Fremden- 
blatt« an, es sei »ein sehr einfaches Leben«. In Hohnstein 
bekamen die Haftlinge mittags und abends nur Sup¬ 
pen, zweimal wochentlich abends Zukost, nur sonntags 
Fleisch, SoBe und Kartoffeln.52 In der Kemna bestand 
das Essen aus einem Gemisch von Kohl, Nudeln und 
Kartoffeln, ab und zu eine undefinierbare Suppe aus 
Graupen und Griitze, wofiir — so vermuteten Ge¬ 
fangene — verdorbene Lagerbestande von Lebensmittel- 
handlern verwendet wurden. Auf dem Kuhberg gab es 
wassrigen Eintopf und abends Margarine, Kase oder 
Schwarzwurst. Aus Kuhlen vermerkte das »Segeberger 
Kreis- und Tageblatt« am 15. Juli eine »maBige Kost«. 
Die Lichtenburger faBten morgens und abends je eine 
Scheibe Brot mit Roggenkleister, mittags meist diinne 
Suppe in Blechnapfen.53 In Oranienburg bestand das 
Mittagessen aus Hiilsenfriichten, Ruben, Kohl, Reis 
oder Nudeln, jeweils ohne Fleisch, sowie einmal wo¬ 
chentlich aus Fisch, abends eine Doppelschnitte mit 
Schweineschmalz, ebenso im KZ Osterstein, wo es 
hauptsachlich Wassersuppen gab.54 

Die Frauen in Moringen erhielten nichts anderes: 
morgens Ersatzkaffee mit einem Kanten Brot fur den 
ganzen Tag, dazu etwa 20 g Margarine oder einen Loffel 
Marmelade, mittags Eintopf aus Hiilsenfriichten ohne 
Fleisch, mit Rindertalg gekocht.55 Doch konnten sie 
zusatzlich Obst und Salat zu dem eintonigen Essen 
kaufen.56 

In den Moorlagern fanden die Haftlinge niemals 
Fleisch im Mittagessen. Dafiir gab es kiinstliches Fett 
und ab und zu Blutwurst mit chemisch hergestelltem 
Fett, das an den Gefangenen ausprobiert wurde. Eine 
andere »Spezialitat«, wiewohl nicht zur Verpflegung 
gehorig, bildeten in der Kemna mit Schmierfett be- 
strichene Salzheringe, die Haftlinge unter MiBhandlun- 
gen herunterschlingen muBten.57 

Das ohnehin quantitativ und qualitativ unzureichende 
Essen schmalerte noch die »Umverteilung« zugunsten 
der Wachmannschaft und Unterschlagungen, wie zum 
Beispiel im KZ Bautzen, wo der Kommandant den 
Entzug von Brot anordnete, das in seine Hiihnerfarm 
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kam.58 Fur alle preuBischen Schutzhaftlinge befahl der 
Gestapo-Chef Diels am 28. Juli 1933 sogar, ihnen das 
Mittagessen fur drei Tage zu entziehen, da in Berlin- 
Tempelhof eine neugepflanzte Hindenburg-Eiche be- 
schadigt worden ware. In Berlin-Plotzensee wurden 
daraufhin Pakete von den Angehorigen nicht ausge- 
handigt und aufgesparte Nahrungsmittel aus den Zellen 
geholt. In Sonnenburg setzte der Kommandant dazu 
Strafexerzieren an. Es wurde in einer Scharfe durch- 
gefiihrt, berichtete ein Haftling, »wie ich es beim Militar 
niemals erlebt habe. Die abkommandierten Leute fielen 
um wie die Fliegen, sie waren vollig entkraftet.«59 

Aufein Minimum reduzierte sich das Essen derjenigen 
Haftlinge, denen Strafen zudiktiert worden waren. In 
Osthofen sah es so aus: Montag ein halber Liter Kaffe 
und 150 Gramm KommiBbrot, Dienstag dieselbe Menge 
Wassersuppe mit einigen Haferflocken, Mittwoch wie 
Montag, Donnerstag ein halber Liter Wasser mit einigen 
Nudeln, Freitag wie Montag, Sonnabend ein halber 
Liter Graupenwasser, Sonntag wie Montag und eine 
Kelle Kartoffeln mit SoBe.60 

In Bergkamen erhielten die Haftlinge, wie der »West- 
falische Kurier« am 20. Mai 1933 schrieb, lediglich 
morgens Kaffee und Brot. »Im iibrigen werden die 
Haftlinge durch ihre Angehorigen verpflegt, die ihnen 
mittags warmes Essen und anderes bringen diirfen.« Ein 
ehemaliger Gefangener erganzte, daB Ledige ohne Ver- 
wandte und Haftlinge aus anderen Orten solidarisch 
mitversorgt wurden.61 

Uberhaupt blieb angesichts der unzureichenden Ver- 
pflegung Hilfe von Angehorigen und Freunden dringend 
notwendig. Aus Oranienburg bat Erich Miihsam seine 
Frau um Nahrungsmittel, die er mit seinen Kameraden 
teilte. Denn die Angehorigen vieler Haftlinge waren 
erwerbslos. Dennoch ermoglichten es die meisten, wenig- 
stens etwas in die Lager zu schicken.62 Karl Schabrod 
berichtete aus Borgermoor: »Es gab Kameraden unter 
uns, die bekamen fast jeden Sonntag ein Paket von ihren 
Verwandten, Frauen oder von der Liebsten mit einer 
Torte und anderen Leckereien. Da hat dann die ganze 
Tischgemeinschaft davon profitiert und gefuttert mit 
groBem Appetit. Und dann geschah folgendes: Eines 
Tages kamen Pakete an fur zehn Mann, alle gleich groB 
und mit dem gleichen Papier eingewickelt. >Ah<, hat die 
SS bei der Poststation gesagt, >das ist sicher die Rote 
Hilfe.< Und wir wuBten, daB irgendein guter Freund 
dieses fur uns organisiert hatte. Es kam sehr oft vor, daB 
wir die herrlichen Pakete und die Torten nicht bekamen, 
sondern sie von der SS beschlagnahmt wurden. Und wir 
hatten immer Hunger.«63 

Aus der unzureichenden Ernahrung ergaben sich zum 
Teil betrachtliche Gewichtsabnahmen: in Dachau in 
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einem Fall bei einem 21jahrigen von 79 auf 49 Kilo- 
gramm, in Osthofen in einem anderen von 67 auf 
48 Kilo.64 

Wie gering und minderwertig die Verpflegung in den 
Lagern war, lieB sich aus deren Kosten erkennen. Sie 
betrugen in Brandenburg 38, in Oranienburg durch- 
schnittlich 40, in Hammerstein 40 bis 42, in Dachau, ein- 
schlieBlich der Wachmannschaft, das heiBt fur die Haft¬ 
linge weniger, 61, in Sachsenburg durchschnittlich 
67 Pfennige pro Tag und Gefangenen,65 ein Betracht- 
liches unter dem Aufwand fur Wachmannschaft und 
Kommandanturangehorige und dem vorgegebenen Satz 
von 1,10 RM. 

Tabelle 15 

Verpflegungskosten im KZ Sachsenburg pro Kopf und Tag, 
Mai bis Oktober 1933 (in Pfennigen) 

Monat fur Lagerleitung fur Wachmannschaft fur Haftlinge 

Mai 120 96 78 
Juni 112 89 72 
Juli 103 82 67 
August 95 72 62 
September 103 83 67 
Oktober 102 81 67 

Quelle: St A Dresden, AH Floha, Nr. 2402, Bl. 7. 

Revier 

Soweit eine medizinische Betreuung der Gefangenen 
uberhaupt stattfand, erfolgte sie in der Regel durch 
SA- bzw. SS-Arzte. Mancherorts verpflichtete man auch 
Arzte, die die Lagerfiihrungen aussuchten. So war zwar 
mit einem Mediziner vereinbart, daB er taglich im KZ 
Sachsenburg sein sollte, wofiir er pro Tag eine Pauschale 
von 7,50 RM bekam. Doch suchte er in Wirklichkeit 
nur alle zwei Wochen das Lager auf, wobei er weder 
untersuchte noch behandelte. In Hohnstein fand sich ein 
Arzt nur wochentlich auf zwei Stunden ein, gleichfalls 
in Hainewalde.66 

Der Oranienburger Lagerarzt Lazar bezeichnete die 
Kranken als Simulanten und billigte ihnen hochstens 
Aspirin, Jod und Rizinusol zu. In Totenscheine fur 
Haftlinge, die an MiBhandlungen starben, setzte er 
ebenso wie sein Kollege Nuernbergk in Dachau fingierte 
Todesursachen ein.67 
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Oft entschieden schon Lagerfiihrer und Wachleute, ob 
eine Krankmeldung zu recht bestand oder nicht, bei- 
spielsweise in der Lichtenburg und in Borgermoor. 
Dabei wurden selbst jene Haftlinge, deren Krankheit 
erkennbar war, zur Arbeit in Baracken und Kiiche 
eingeteilt. Von Zeit zu Zeit gab es Razzien, worauf man 
sie zu schweren Arbeiten wegtrieb. Im benachbarten 
Esterwegen »praktizierte« ein Medizinstudent, der ohne 
jede Untersuchung die sich krankmeldenden Gefan- 
genen wegschickte.68 

Kamen Kranke oder Verletzte wirklich in die primitiv 
eingerichteten Reviere, die sich in einigen Lagern be- 
fanden, wurden sie in der Regel von den offiziellen 
Sanitatcrn kaum behandelt, manchmal sogar — wie 
beispielsweise in Fuhlsbiittel oder durch Arzte in Bran¬ 
denburg und Esterwegen — miBhandelt.69 

Deshalb vertrauten sich kranke und verwundete Haft¬ 
linge eher Arbeitersamaritern oder Arzten unter ihren 
Mitgefangenen an, wie in Borgermoor, in Dachau, in 
Sachsenburg oder in Sonnenburg.70 

Verbindung 
zu Angehorigen 

Der Kontakt der Haftlinge zu ihren Angehorigen war 
sporadisch. In Sachsenburg durften sie anfanglich jede 
Woche, in Dachau wochentlich abwechselnd eine Karte 
und einen Brief, in der Lichtenburg, in Moringen, 
Oranienburg und Sonnenburg alle zwei, in Brandenburg 
und Esterwegen nur alle vier Wochen schreiben und Post 
empfangen, allerdings nur, wenn nicht als »Strafe« Post- 
sperre verhangt wurde.71 Die abgehenden und ein- 
treffenden Schreiben gingen durch eine Lagerzensur. 

Besuche waren nur ausnahmsweise gestattet, so den 
Frauen von Bernstein, Geisler, Kasper und Miihsam 
kurz nach deren Einlieferung in Sonnenburg. Sie konn- 
ten dabei ihre miBhandelten Manner kaum wieder- 
erkennen. Kreszentia Miihsam und Irmgard Litten, die 
Mutter des eingekerkerten Strafverteidigers, und Maud 
von Ossietzky erlangten auch weitere Male Besuchs- 
genehmigungen.72 

Wie in Sonnenburg durften auch in der ersten Zeit in 
Breitenau, Hainewalde, der Lichtenburg, in Oranien¬ 
burg und Sachsenburg an einem Sonntag im Monat — in 
Sachsenburg jeden dritten — Familienangehorige Haft¬ 
linge sehen, soweit keine Besuchssperre bestand. Diese 
Begegnungen — eine Ausnahmeerscheinung unter alien 
Konzentrationslagern — schrankten sich bald dadurch 
ein, daB man Haftlinge aus weit entfernten Gebieten 

nach Oranienburg verlegte, so daB deren Frauen das 
Fahrgeld kaum aufbringen konnten. SchlieBlich wurden 
im August 1933 die Besuche in Sonnenburg ganzlich 
und in Oranienburg durch langer andauernde Verbote 
unterbunden.73 

Tagesablauf 

Der Tagesablauf ahnelte sich in den verschiedenen 
Konzentrationslagern: Zwischen funf und sechs Uhr 
wurde geweckt, zwischen 6.45 und 7.00 Uhr gab es 
Friihstiick, zwolf Uhr Mittag-, zwischen 18 und 19 Uhr 
Abendessen, zwischen 20 und 21 Uhr begann die Nacht- 
ruhe. In Brandenburg fing der Haftlingstag allerdings 
schon 4.10, in Breslau 4.30 Uhr an.74 Hier wie in 
Sonnenburg und zeitweilig in Oranienburg setzte danach 
ein schikanoses Exerzieren ein. Auf das Friihstiick 
folgte der Appell, vor allem in den Lagern, in denen zur 
Arbeit ausgeriickt wurde. In den festen Hausern, wie 
Brandenburg, Hohnstein und Sonnenburg ging dagegen 
der Drill weiter, ausgenommen fur die zu Reinigungs- 
diensten sowie zu Handwerksarbeiten eingeteilten Ge- 
fangenen. Das Exerzieren und der sogenannte Sport 
dauerten oft bis in die Abendstunden. Ein Haftling 
berichtete aus Sonnenburg: »Ein Polizeibeamter z. b. V. 
stellte sich in die Mitte des Hofes, kommandierte zu- 
nachst Dauerlauf. Zehn Runden waren gemacht, da 
wechselten die Kommandos, es hieB jetzt >Auf, nieder, 
an die Mauer, marsch, marsch<, >Stehenbleiben<. So ging 
es eine halbe Stunde — die Gefangenen hielten durch. 
Nach einer dreiviertel Stunde brachen die ersten zu- 
sammen. Sie hatten keine Kraft mehr, sich aufzuraffen. 
Und schlieBlich lagen einige Zwanzig bewuBtlos in der 
Juli-Sonne. Das Lazarett weigerte sich, anscheinend 
auf Befehl der Kommandantur, sie aufzunehmen. Noch 
gab der Schinder z. b. V. keine Ruhe. Was noch zu- 
sammenbrach, wurde aus dem Wege geraumt — mit 
dem Rest wurde weiterexerziert. Die Gehetzten sahen 
schon nicht mehr wie Menschen aus. Ihre Kleidung war 
vollig vom SchweiB durchnaBt. Vom Gesicht floB der 
SchweiB. Die Haare hingen wirr ins Gesicht. Einige 
stierten schon vollig abwesend mit den Augen. Weiter, 
weiter: >Auf, nieder, an die Mauer, marsch, marsch.<«75 

In Breslau und Oranienburg muBte vormittags gear- 
beitet werden; nachmittags gab es militaristische Schin- 
dereien. In Wittmoor war es umgekehrt, in der Lichten¬ 
burg umschichtig die einzelnen Haftlingsabteilungen. 
Stundenweise fand auch in den Lagern, wo ein voller 
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Lagerkommandant 

Arbeitstag herrschte, wie in Hainewalde, Strafexerzieren 
statt. Dabei muBten die Gefangenen mit einem halben 
Zentner Sand oder Ziegeln im Tornister, dazu Stahlhelm, 
Koppel und ein altes Gewehr, im Laufschritt iiber 
Drahthindernisse, Planken und Graben hetzen. Sie wur- 

den mit Schlagen und FuBtritten in den Leib angetrieben 
und fielen in Wassergraben. Ohnmachtig gewordene 
Haftlinge jagten die SA-Schergen mit Priigeln und 
FuBtritten sowie Giissen kalten Wassers wieder hoch. 
Bei erneuter BewuBtlosigkeit blieben Gefangene in der 

116 



prallen Sonne liegen und wurden anschlieBend in ein 
Kellerverlies geworfen.76 

Selbst in den sogenannten Freistunden erhielten die 
Lagerinsassen keine Verschnaufpause, wie ein anderer 
Haftling aus Sonnenburg festhielt: »Die folgende >Frei- 
stunde< ist eine Fortsetzung des Exerzierens. Im Abstand 
von 6 Metern marschieren die Gefangenen eine halbe 
Stunde iiber den Hof in straffer Haltung und im exakten 
Schritt. Jetzt ware die Moglichkeit Fur ein Ausruhen 
gegeben, denn bis 12 Uhr geschieht auBer haufigem 
Hinaus- und Hineinpfeifen nichts. Da aber das Sitzen 
oder gar Liegen strengstens verboten ist, bedeutet die 
Zeit bis 12 Uhr eine neue Qual, da alle Kraft darauf 
verwandt werden muB, in der Zelle nicht aufzufallen, 
sondern stehen zu bleiben oder auf und ab zu gehen.«77 

Appell im KZ Oranienburg (von auBen einsehbar) 

Ebenso stellten beliebig ausgedehnte Appelle, Kartof- 
felschalen, Aufraumungsarbeiten und ahnliches die Re¬ 
gel dar. Auch sonntags fanden Appelle mit Kleidungs- 
stiicken und EBgeschirren sowie Marschieren und Exer- 
zieren statt. Desgleichen wurde die Nachtruhe oft unter- 
brochen, indem man Gefangene zu MiBhandlungen 
holte, die Unterkiinfte durchsuchte und die Insassen im 
Gelande herumjagte. In Osthofen beispielsweise hieben 
die SS-Bewacher mit Gewehrkolben an die Holzprit- 
schen und schrien die Haftlinge an: »Aufstehen, ihr 
Schweine, lest mal im Hof Papier zusammen.« Damit 
meinten sie ihre Zigarettenstummel. Bei alledem drohten 
die Schergen den Herausgetriebenen mit entsicherten 
Karabinern. Als Opfer einer sogenannten Nacht der 
langen Latten in einer Baracke von Borgermoor am 
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7. August gab es drei Schwerverletzte. Andere Haftlinge 
erlitten Prellungen und Blutergiisse. In Pappenheim 
hieBen die nachtlichen Torturen zynisch »Deutscher 
Abend« bzw. »Deutsche Nacht«.78 

»Kein einziger Gefangener«, so faBte ein Oranien- 
burger Haftling zusammen, »ist keine einzige Minute 
der sogenannten Freizeit davor sicher, zu irgendeiner 
Extraarbeit oder zu einer Schikane weggerufen zu wer¬ 
den. Diese bestandige Unruhe (denn von dieser Storung 
der Freizeit wird reichlich Gebrauch gemacht!) ist eine 
unaufhorliche Qual ... Der Gefangene ist im Lager 
Freiwild fur alle Launen irgendeines SA-Mannes; es gibt 
grundsatzlich fur ihn kein Recht auf eine noch so knapp 
bemessene Freizeit. Sitzt er im Tagesraum, von acht- 
stiindiger Kanalarbeit miide, so muB er trotzdem ge- 
wartig sein, daB jeden Augenblick einer kommt, pfeift 
und sich 20 Gefangene je nach Laune zu irgendeinem 
Zweck herausholt — und wehe, wer da nicht gleich nach 
dieser chinesischen Pfeife tanzt.«79 

Nicht alltaglich, jedoch nicht ungewohnlich, waren 
1933 Besichtigungen der Konzentrationslager durch 
auslandische Journalisten oder Sympathisanten der Na¬ 
zis. Was vor den angemeldeten Besuchen vor sich ging, 
schilderte ein Lichtenburger Haftling. Bis in die Nacht 
hinein muBten die Gefangenen putzen und scheuern. 
Vor allem wurden die Arrestanten aus dem Bunker 
entfernt und in das Krankenrevier Angehorige der 
Wachmannschaft gelegt. Die Besucher bekamen die 
Kiichenraume, die Kirche, das Revier, in dessen hinteren 
Raumen die wirklich Kranken versteckt blieben, und 
eine Unterkunft, die mit Bettwasche ausgestattet war, 
zu sehen. Einer Besichtigungsgruppe zeigte man sogar 
nur Raume der Bewacher und lieB sie deren Essen 
kosten.80 Trotz solcher Vorbereitungen und Tricks be- 
fiirchtete man, wie in Sonnenburg beim Besuch eines 
franzosischen Journalisten, daB nach den Arrestzellen 
gefragt werden konnte.81 

Den Haftlingen drohte man — wie in Colditz — vor 
einer Besichtigung: »Weh Euch, wenn einer es wagen 
sollte, die Dinge anders zu schildern, wie Ihr den Auftrag 
habt, dann konnt Ihr Eure Knochen im Lager zusam- 
menlesen.« Zehn ausgesuchte und praparierte Haftlinge 
standen dann bereit, eventuelle Fragen zu beantwor- 

ten.82 
Vor Besichtigungen durch Naziprominenz muBten die 

Lager ebenfalls auf Hochglanz gebracht werden. Sicher 
bekam auch sie manches nicht zu sehen. Doch wuBte sie 
ohnehin schon vorher um die Verbrechen in den Lagern, 
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wie der badische Wirtschaftsminister, der anhaltische 
und der bayerische Ministerprasident. In ihrem Namen 
erklarte Siebert Himmler nach einem Besuch in Dachau: 
»Ich mochte nicht verfehlen, Ihnen meine besondere 
Genugtuung auszudriicken iiber die auBerordentlich 
gliickliche Umgestaltung des Lagers, die ich wahr- 
genommen habe. Es ist in der Zwischenzeit, wie man 
ruhig sagen kann, zu einem Muster-Gefangenenlager 
ausgestattet worden« — eine mehrdeutige Formulie- 
rung, die der »Volkische Beobachteter« am 31. Marz 
1934 verofTentlichte. 

Intern freilich hatte man anderes zu registrieren, bei- 
spielsweise der Staatsanwaltschaftsrat Mittelbach gegen- 
iiber Diels am 10. April 1933 beziiglich Sonnenburg. Er 
konstatierte, daB eine Reihe von Gefangenen, darunter 
Erich Miihsam und Hans Litten, sehr stark miBhandelt 
worden waren und andere bedroht wurden. Diels muBte 
gleichfalls zugestehen: »Doch was soil schon eine >Be- 
sichtigung< einer solchen Einrichtung zutage fordern? 
Die Antworten der Gefangenen auf Fragen, die der 
Besichtigende stellt, sind von der Angst geformt, den 
Qualgeistern, denen der Gefangene iiberlassen bleibt, 
nicht zu miBfallen. Das Essen ist immer ausreichend, 
und die blinkende Sauberkeit der FuBboden in den 
Baracken und die peinliche Ordnung der Betten verrat 
nicht, daB sie ein Mittel zur Schikane der Insassen ist. 
Der lacherlichen Gradlinigkeit der frisch geharkten 
Sandflachen kann niemand ansehen, daB eine Verlet- 
zung solcher Ordnung >Bunkerstrafe< und Priigel be- 
deuten.«83 

Fur Gottesdienste in Konzentrationslagern trat am 
20. Juni 1933 der evangelische Deutsche Kirchenaus- 
schuB ein und regte bei den kirchlichen Stellen an, »eine 
geregelte Lagerseelsorge durch die zustandigen Orts- 
geistlichen zu veranlassen«. Sie fand unter anderem in 
Dachau, Hainewalde, Hammerstein, der Kemna, Kis- 
lau, Leschwitz, der Lichtenburg, Quednau, Sachsenburg 
und Sonnenburg statt. Das Regime rechnete dabei mit 
der Aufmerksamkeit der Offentlichkeit, wie Berichte der 
Zeitungen »Der Jungdeutsche« vom 28. Mai iiber Dach¬ 
au, »Der Fiihrer« vom 23. Juli iiber Kislau oder des 
»Zeitungsdienstes« vom 19. September iiber Sonnen¬ 
burg bewiesen. In Hainewalde, Leschwitz, der Lichten¬ 
burg, in Sachsenburg und Sonnenburg muBten alle 
Haftlinge die Gottesdienste besuchen, die oft Nazi- 
Sympathisanten abhielten.84 So iibergab Pastor Fried¬ 
rich Kiock in Leschwitz den Gefangenen unter an¬ 
derem Hitlers »Mein Kampf«. In der Kemna predigte 
Pfarrer Altenpahl, der der pronazistischen Organisation 
»Deutsche Christen« angehorte. Aus der Lichtenburg, 
wo Pfarrer Wilhelmi bis August 1935 wirkte, teilte er mit: 

Gottesdienste und Seelsorge fanden im Beisein des Kom- 
mandanten statt. »Im Ganzen habe ich alien Grund, fin- 
das Verstandnis und das Entgegenkommen, das mir und 
meiner seelsorgerlichen Arbeit im Lager bewiesen wurde, 
dankbar zu sein, und habe das auch bei meinem Aus- 
scheiden dem damaligen Herrn Kommandanten zum 
Ausdruck gebracht. Die eigentiimliche und bis dahin 
unerprobte Aufgabe des Konzentrationslagers stelle an 
alle Glieder der Verwaltung und der Bewachungstruppe 
unerhorte und schwere Anforderungen; es erwuchsen 
schon daraus Schwierigkeiten.« Dieses beiderseitige 
»Verstandnis« basierte darauf, daB auch in der Lichten¬ 
burg Wilhelmi auf die Haftlinge einzuwirken suchte, ihr 
Schicksal mit Geduld zu tragen. Willy Elze erinnerte 
sich: Der Pfarrer »predigte uns, wir seien alle Verbrecher, 
sonst saBen wir nicht hier, wenn wir an unsere Familie 

gedacht hatten«. Und Walter Noack erganzte: »Ich 
werde nie vergessen, als damals der Geistliche in seiner 
Predigt zu uns Haftlingen sagte: >Hattet ihr mehr an eure 
Frauen und Kinder gedacht, wiirdet ihr nicht hier sein.< 
Er hatte das von seiner Nazieinstellung aus gesehen. 
Wir hatten ja gerade an unsere Frauen und Kinder 
gedacht, als wir fur ein besseres Leben, gegen Hitler und 
Krieg und fur den Frieden in der ganzen Welt kampf- 
ten.« Beide berichteten weiter, daB Gefangene, die nicht 
in die Kirche wollten, die Aborte saubern muBten oder 
andere Schikanen und MiBhandlungen erlitten. Willy 
Ohrem erlebte zudem, daB SS-Leute in die Kirche 
eindrangen, auf die Haftlinge einschlugen und sie her- 
austrieben.85 

Die Wahl vom 12. November 1933 benutzten die 
Nazis in den Konzentrationslagern als weiteres Druck- 
mittel. In Brandenburg und der Lichtenburg muBten die 
Insassen stundenlang aus den Lautsprechern Hitler- 
Tiraden und faschistische Lieder iiber sich ergehen 
lassen. In Ulm und Sachsenburg wurden Uberlaufer 
aufgeboten, um die Gefangenen zu beeinflussen.86 

In Dachau, so warnten friihzeitig Haftlinge aus der 
Tischlerei, waren die von ihnen angefertigten Wahlurnen 
so bemessen, daB die Stimmscheine sich iibereinander- 
legen muBten. Tatsachlich wurden dann die Gefangenen 
kompanieweise zur Wahl gefuhrt, ihre Wahlberechti- 
gung reihenweise aufgeschichtet und die Urne nach 
Durchgang jeder Gruppe weggetragen. Dabei mahnte 
der Leiter der Politischen Abteilung, die Urne nicht zu 
kippen. So lieB sich im Vergleich zwischen Wahl- 
berechtigung und Stimmzettel feststellen, wie jeder Haft- 
ling votiert hatte87 — ein Trick, der schon lange vorher 
von Gutsherren und ihren Ergebenen praktiziert worden 
war. 
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Dem Druck und der Verfalschung entsprachen zum 
Teil die Resultate, wie Goebbels’ »Angriff« am 13. No¬ 
vember mitteilte: In Brandenburg hatten 97 Prozent, in 
Oranienburg immerhin nur 79 Prozent zugunsten der 
NSDAP gestimmt. In der Lichtenburg gab es sogar fiber 
99 Prozent Zustimmung. Nach einer internen Mitteilung 
betrug auf dem Heuberg dieser Anteil hingegen 68 Pro¬ 
zent.88 Allerdings konnten in einigen Lagern trotz 
Pression und Manipulation die Haftlinge bei der Wahl 
nach innen und nach auBen ein deutliches Zeichen 
setzen. In Sachsenburg beliefen sich die Stimmen fur die 
Nazipartei auf lediglich 27 Prozent. Noch schlechter war 
mit 17Ja-Stimmen das Ergebnis in Borgermoor, was 
die Presse in das Gegenteil verkehrte.89 

Im Moorlager drohte der Lagerkommandant den 
Haftlingen zwar mit Repressalien. Doch folgten — 
offenbar mit dem Wechsel in der Bewachung zusammen- 
hangend — keine. In Sachsenburg schlossen sich dage- 
gen MiBhandlungen, Kostverschlechterung, Besuchs- 
sperre und weitere Verbote an. Das sachsische Innen- 
ministerium billigte am ll.Dezember die verscharfte 
Behandlung, wandte sich allerdings gegen die Besuchs- 
und Entlassungssperre.90 

Arbeit 

Mehr als solche Schikanen pragten den KZ-Alltag die 
ebenso entwiirdigenden wie kraftezehrenden Arbeiten, 
zudenendie Haftlinge gezwungen wurden, um dadurch 
ihrejdoral zu brechen. Oft sollten bekannte Gefangene 
»fertig« gemacht werden, in Sonnenburg beispielsweise 
Erich Miihsam. Er muBte Schubkarren beladen und sie, 
zum Teil durch tiefen Sand, 150 bis 200 Meter weit 
schieben, wobei Polizisten mit Gummiknuppel und 
Karabinern von hinten auf ihn einschlugen. In Oranien- 

^bujg^ar solche »Beschaftigung« anfanglich »sdzlemlfch 
"das_Siimloseste, was sich denken laBt«, stelltejein ze:it- 
genossischer Bericht fest. Lagerinsassen »kriechen in 
vollig_zerlumpter Kleidung herum, rupfen zwischen den 
Steinen die spricBcnden Friihlingshalmchen, buddeln die 
Wurzelchen aus, reinigen den Sand von Riickstanden 
und driicken ihn fein sauberlich wieder in die Ritzen 
der Pflasterung. Handwerkszeug gibt es nicht. Auch 
wiirde das Gras, wiichse es ruhig weiter, niemanden 
storen. Hinter dem Fabrikgebaude wird cine Menge 
Wa&ser verspritzt. Einige Dutzend Menschen sind damit 
beschaftigt, den alten Kasten sauber zu machen. Es wird 
lhnerfals personliche Verworfenheit angerechnet, daB er 
nicHT wie ein Marmorpalast glanzt. Jedes Holzsplit- 
tercHenJedes Sandkornchen muBweg • • • Viel schlimmer 
wird es dort, wo der benachbarte Wald gerodet wird. 
Die Baume sind schon weg. DieJBelegschaft des Lagers. 
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vjelfach bewacht, riickt an, um mit bloBen Fingern die 
riesigen Wurzelblocke auszugraben. SA-Manner treiben 
Arbeiter an. die ihre GroBvater selrTlconnten: >Alte 
Sau<s >rotes Schwein<. >Hierschleifen< - die Ausdrucke 
sind dem Wortschatz der kaiserlichen Armee entnom- 

jjieQ. Nur smd sie noch haufiger und gemeiner. Der 
Sand der Mark ist dunnfliissig. Er rutscht nach. Er lauft 
den Mannern durch die kaputten Finger. Die Kranken- 
ziffern steigen. Die Antreiberei bleibt.«l>1 

Zu Innenarbeiten wurden Beispielsweise in der Lich¬ 
tenburg eingeteilt: 30 Gefangene zum Neupflastern des 
Holes, 40 Mann zum Reinigen der Wachstuben, der 
Biehstraume und der Unterkiinfte der Wachen sowie 
200 Haftlinge zur Gartenarbeit. »Alles, was an Stocken 
ging, also Schwerkriegs- und Unfallbeschadigte, ... 
wurde zur Arbeit in die Kiiche kommandiert.«92^ Von 
den weiblichen Schutzhaftlingen in Hohnstein hieB es; 
»Ich wurde in die Waschkiiche geschickt, wo zehn 
Frauen Tag fur Tag die ganze Wasche fur die 1000 Men¬ 
schen des Lagers waschen muBten. Mit den Worten: 
>DTe muB waschen, bis sie auf der Schnauze liegt !< wurde 

TcET dem Lei ter der . Waschkiiche iibergeben. So s tand 
ich, wahrend die anderen Frauen manchmal stopfen 
oder flicken durften, mit von Seife und Chlor zer^ 
fressenen Handen am Waschtrog oder muBte auf dem 
Boden oder im Hof bei bitterster Kalte Wasche auf- 
hangen. Mehr als einmal bin ich zusammengebrochcn, 
aber immer wieder wurde ich zur Weiterarbeit ge¬ 
zwungen.« Die Berichterstatterin fiigte hinzu, daB sie 
und ihre Lcidcnsgefahrtinnen die Raume »von den 
Blutspritzern und Fleisch- und Hautfetzen, die am 
FuBboden und an den Wanden hingen, reinigen« muB- 
ten.93 

l '^Noch schlimmer ging es beim Ausbau der Lager zu, 
vor allem in Dachau. »Unzahlige Gefangene haben in 
Dachau das Erdreich der Kiesgrube mit ihrem Blut, 
SchweiB und Tranen genetzt. Wer besonders >aufs Korn< 
genommen wird, kommt in diese >Kiesgrube<. Hatte der 
Scharfuhrer Frank das Kommando iiber die Arbeits- 
stelle, so muBte regelmaBig mindestens ein Gefangener 
bewuBtlos vom Platze getragen werden ... Wahrend der 
grimmigen Kalte im Dezember 1933 und Januar 1934 
muBten die Gefangenen in der dem Wind besonders 
zuganglichen Arbeitsstelle mit nacktem Oberkorper ar¬ 
beiten. Wer auch nur einen Augenblick die Schaufel 
ruhen lieB, um auszuschnaufen, hatte Priigel zu erwar- 
ten. Vollig durchnaBt, frostbebend, muBten sie weiter- 
arbeiten. Wer nicht mit Schaufel und Pickel umzugehen 
verstand oder schwere korperliche Arbeit schon lange 
nicht mehr verrichtet hatte, war bald vollig ermattet, 
und die Haut hing in Fetzen von den blutenden Handen. 

91 Sagebrecht, S. 215; Der Weltbuhne\. 14. 1. 1935),ebenso 
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Jeder Spatenstich verursachte Schmerzen, und dazu 
trieben die SS-Posten standig mit Schimpfen und Schla- 
gen zu noch groBerer Eile an. Per gewonnene Kies wird 
aufJjeldbahjQgeleisen zu den Baustellen gefahren. Die 
Gefangengn miissenlmt denschwer beladenen Rollwa- 
gen standig im Galopp rennen. Keuchend, fast zusam- 
itrenbrechend, nur durch die Angst vor Schlagen o3er 
noch Schlimmerem aufrecht gehalten, sturmen die be- 
dauerswerten Opfer nationalsozialistischer Barbara' die 
Geleise entlang. ab und zu getroffen von einem heim- 
tiickischerr Hieb des nebenher laufenden und schreien- 
den Wachtpostens.«94 

GleichermaBen Symbol fiir die Menschenschinderei 
und -erniedrigung wie die von Haftlingen gezogenen 
Loren war in Dachau die mit Wasser gefiillte, 75 Zentner 
schwere StraBenwalze, die etwa 50 Gefangene der Kom- 
panie — bestehend aus Arbeiterfunktionaren und Juden 
— zerren muBten. Eine ahnliche Walze gab es im 
sachsischen KZ Hainewalde, oder in Sachsenburg Wa- 
gervvorjdie sich Haftlinge spannen muBten.95 

Haftlinge des KZ Dachau 
bei der Arbeit mit einer StraBenwalze 

Neben derartigen Transport- und Bauarbeiten waren 
KZ-Haftlinge innerhalb des Lagers Heuberg zur Planie- 
rung eines Exerzierplatzes eingesetzt.96 

AuBerhalb der Lagergrenzen muBten sie beispiels- 
weise verrichten: 

AbriBarbeiten auf dem Heubergjind in Qrajhgnhprg 

(hier in dem~AuBenlager Elisenau)97, 
Reinigungsarbeiten^ in Oranienburg und Osthofen 

(hierlrrNaziprugelstatten IrTWormsX9^ 

94 Ecker, S. 33 f. 
95 Ebenda; Arch. Dachau, 
Nr. 253/176 u. 554/84; Arbeiter- 
Illustrierte-Zeitung v. 
20. 7. 1933; Nitzsche, S. 9; ZPA, 
EA 10. 

96 Hamburger Fremdenblalt v. 
10. 4. 1933. 
97 NS-Korrespondenz v. 
15. 4. 1933; Seger, S. 23. 
98 Seger, S. 43 f.; Grunewald, 
S. 44. 

Wasserregulierungsarbeiten in Ahrensbok, Breitenau, 
Breslau. Dachau. Eutin. Hohnstein, Kislau, Oranien- ~~ 
burg. Pappenheim. Sachsenburg, Sonnenburg und 
Zsghorlau 9-~v- 

lapdwirlschaftliche Arbeiten in Alt-Daber, Anken- 
buck, Breitenau. Hainewalde, Plaue und Sonnen- 

fEurg^ao, 
Forstarbeiten^jn Alt-Daber, Bornicke, Breitenau, 

Eutjn und Oranienburg (zum Teil wiederum in Elisenau) 
und Pappenheim-01, 
—Moorkultivierung und Torfstich in Dachau, den Ems- 
landlagern und in Wittmoor.102 
^7Tm Emsland muBte das Moor mit dem Spaten etwa 
einen Meter tief ungebrochen und zugleich die fast ' 
steinharte, eisenhaltige, wasserundurchlassige Stein^ 
schicht durchstoBen werden. Das Moor kam so nach 
unten, der Sand nach oben. Geforderte Leistung pro 
Mann und Tag waren zehn Quadratmeter ohne ma- 
schinelle Unterstutzung.103 Diese unmenschliche Ar- 
beitsnorm verschlimmerten noch unsagliche Schikanen. 
Beispielsweise berichtete ein Haftling aus Borgermoor: 

• »Wir sollten Land umgraben. Sprechen war verboten, 
sich einmal auspusten desgleichen. Zuwiderhandlungen 
wurden mit dem Gummikniippel geriigt. Wer die Schau^ 
fel dem Geschmack der SS-Aufseher nach nicht voll 
genug machte, kriegte auch wieder die Latte zu spiiren. 
Wir waren ausgehungert, die Sonne brannte. Zu trinken ' 
bekamen wir nichts. Abends konnte man uns die ver- 
brannte Haut vom Leibe ziehen . . . Wir dachten, um 
halb vier einen Augenblick Ruhe zu bekommen, aber 
nein, keine Spur. Wir bekamen weder zu essen noch zu 
trinken. Aber eine Pause bekamen wir doch: Zum 
Singen ... Um sechs Uhr war ArbeitsschluB. Zehn 
Genossen waren in der Zwischenzeit ausgefallen. Sie 
hatten es nicht ausgehalten. Man lieB sie einfach in der 
gliihenden Sonne liegen.«104 _L 

Ein Gefangener aus Esterwegen hielt fest: »Nun wur¬ 
den die Moorkolonnen aufgestellt, und mit Gesang 
muBten wir jeden Morgen um 6 Uhr ins Moor ziehen, 
oft 5 —6 km weit. Jeden Tag waren wir neuen Schikanen 
ausgesetzt. So muBten wir mit schweren Arbeitsgeraten 
ein Dutzendmal robben, 20, 50, ja 100 m weiter. Dabei 
muBten wir singen >Lieb Vaterland magst ruhig sein< 
oder >Wann wir schreiten Seit an Seit<, so kamen wir 
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dann eine Stunde verspatet am Arbeitsplatz mit zer- 
schundenen TTanden und Knien an.«103 

Nicht anders war cs in Neusustrum: »Wir arbeiteten 
im'Moorrpic Tagesleistung bestand dann. 25 cpm~tarde 
zuTbewegen. Im Sommer, wenn die Sonne heiB brannte. 
Helen Gefangene vor Schwache um. Andere konntea 
sich vor Durst nicht mehr halten und tranken Moor^ 
wasser. Die Folge w ar das sogenannte MoorfidrerrAlIch 

'BtntTTunde machten uns das Leben schwer. Wenn eiiier 
Vor Schwache taumelte oder beim” Ruckmarsch "auch 
nur einem Schritt a us dem Glied trat, sofortTTelerrdre 
Hunde einen an. Oft muBten wir in den Moorstiefeln 
(Holzschuhe mit Gummischaften) auf den Sportplatz. 
Man trieb uns so lange, bis die FiiBe durchgescheuert 
waren und viele infolge Erschopfung umfielen.«106 

Ahnlich schwer und schikanos war die Arbeit in den 
Kiesgruben durch Haftlinge der KZ Erfurt und Lichten- 
burg107, 

in den Steinbriichen bei Ankenbuck, Bad Suiza, hier 
im strengen Winter mit bloBen Handen, bei der Kemna, 
Moringen und Pappenheim108, 

beim StraBenbau bei Ahrensbok, Bad Suiza, Bor- 
nicke, Breitenau, Colditz, im Emslandmoor, bei Eutin, 
Havelberg, auf dem Heuberg, bei Hohnstein, Holsten- 
dorf, auf dem Kuhberg, der Lichtenburg, Moringen. in 
Neukirchen, Nuchel, Oranienburg und Sachsenburg109, 

beim SchieBplatzbau auf Sportplatzen in Leipzig und 
Sachsenburg110, 

beim Flugplatzbau in Neustadt an der Haardt111, 
beim Wohnungsbau in Sachsenburg112 und 
in der Saline in Bad Suiza.113 
Uberwiegend muBten die Haftlinge sogenannte offent- 

liche Arbeiten, das hieB fur den Staat und die Ge- 
meinden, leisten. Ihre Natur umschrieb die Weisung des 
Reichsinnenministeriums vom 8. August 1933, wonach 
»die politischen Gefangenen in Konzentrationslagern 
.. . mit solchen Arbeiten beschaftigt werden, die dem 
Wesen ihrer Gefangenschaft entsprechen — Arbeiten in 
Steinbriichen usw.«.114 In einigen Fallen wurden sie 
auch an Privatunternehmer verdingt, so in Colditz an 
die Colditzer Steingut AG oder in Hainewalde an ein 
Rittergut.115 

Neben der Zwangsarbeit auBerhalb der Lager ent- 
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standen im Inneren nach einiger Zeit Werkstatten, in 
denen man Facharbeiter einsetzte. In Hainewalde gab 
es eine Schlosserei, Schusterei und Tischlerei, in Dachau 
eine Backerei, eine Schlosserei, eine Schneiderei, eine 
Schuhmacherei und eine Tischlerei, in denen sich fast 
500 Gefangene befanden. Ihre Arbeitszeit lag zwischen 
10 bis 13Stunden. Sie produzierten nicht nur fur den 
Lagerbedarf, sondern erledigten auch Auftrage von 
auBerhalb, die Schneiderei Uniformen und Zivilanziige 
sowie Kinderkleidung, die Tischlerei Militarmobel, 
Buroeinrichtungen und Wohnmobel, sogar Hochzeits- 
ausstattungen.116 Ahnlich bestanden in der Lichten¬ 
burg neben einer Wirtschaftsabteilung, in der Bau- 
gewerbe zusammengefaBt waren, eine Holzpantoffelferti- 
gung, eine Korbflechterei, eine Schneiderei, eine Schu¬ 
sterei, eine Tischlerei und Zimmerei mit zusammen 
ungefahr 250 Gefangenen.117 Analoge Einrichtungen 
existierten in anderen Lagern, z. B. in Kislau eine 
Korbflechterei, in Moringen eine Weberei, oder es 
wurden auf Anordnung des preuBischen Innenmini- 
steriums vom 2. September 1933 der Lichtenburg 38, 
Brandenburg 29, Sonnenburg 50 und den Moorlagern 
100 bei der Arbeiterwohlfahrt beschlagnahmte Nahma- 
schinen zugewiesen.118 

Ebenso wiedas Eigentum von Arbeiterorganisationen 
nutzte das Regime skrupellos die Arbeitskraft der Haft¬ 
linge aus. Fur die ihnen abgezwungene Schufterei er- 
hielten sie nichts. Zwar hatte der Kommandant von 
Sachsenburg den Gefangenen fur jeden Arbeitstag in 
einem AuBenarbeitskommando zehn Pfennige zugesagt. 
Doch als ein Haftling nach seinem »Verdienst« fragte, 
hieB es ablehnend: »Der Betrag wird nicht ausgezahlt, 
er wird verrechnet.«119 Deshalb war es nicht von 
ungefahr, wenn die in Prag erscheinende antifaschisti- 
sche Pressekorrespondenz »Der GegenstoB« am 21. Juni 
1933 schrieb: »Die herrschenden Faschisten betrachten 
ihre gefangenen politischen Gegner als Sklaven, die sie 
wie in friiheren Zeiten zu unbezahlten militarischen 
Aufriistungszwecken verwenden wollen.« Die Zuspit- 
zung traf genau die Arbeitsverhaltnisse in den Lagern. 
Und die Prognose liber die Absicht, die bei der Zwangs¬ 
arbeit der friihen KZ-Insassen erst im Ansatz erkennbar 
war, sollte sich bald bestatigen. 

Die Umstande, unter denen die Haftlinge arbeiten und 
existieren muBten, widerspiegelten sich in den Worten 
des Leiters der Oranienburger Vernehmungsabteilung 
gegeniiber Neueingelieferten: Sie unterstanden weder 
der Polizei noch befanden sie sich in einem Gefangnis, 
sondern in einem Konzentrationslager. Das werde ihnen 
gleich aufgehen. Der SS-Kommandant der Lichtenburg 
faBte die Drohung knapper: Es handele sich nicht um 
ein Madchenpensionat, sondern um ein Konzentrations¬ 
lager. 120 
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Der Kasernenhofjargon und -ton stimmte mit der 
militaristischen Art der meisten Unterkiinfte, dem Exer- 
zieren und den Strafubungen, den Appellen, der dauern- 
den, oft sinnlosen Beschaftigung, dem Storen der Nacht- 
ruhe und anderen Schikanen iiberein. Er entsprach 
zutiefst jenen in den Konzentrationslagern begangenen 
Untaten und Verbrechen. 

Torturen, 
Mifthandlungen, 
Strafen 

Zu den allgemeinen Qualereien gehorte in vielen Kon¬ 
zentrationslagern das Herrichten der Schlafstatten. In 
Borgermoor hieB es beispielsweise: »Einen tadellosen 
Bettenbau bitte ich mir aus! Wenn ich hier durchkomme 
und Betten sehe, die nicht vorschriftsmaBig gebaut sind, 
fliegt die ganze Baracke in den Bunker! Mit Schnur und 
Wasserwaage miissen die Betten ausgerichtet sein! Wol- 
len doch ’mal sehen, ob wir aus euch internationalem 
Verbrecherpack nicht anstandige deutsche Manner ma- 
chen konnen!«121 Die ungefiigen Strohsacke konnten 
noch so faltenfrei, schnurgerade und viereckig sein, oft 
rissen die Aufseher sie wieder ein, warfen alles durchein- 
ander, schiitteten Wasser in die Unterkiinfte oder ver- 
anstalteten »Saalsport«, wobei die Haftlinge unter und 
fiber die Pritschen kriechen, auf Tische klettern und 
auf dem Boden rutschen muBten. Auch nachts gab es 
solche Szenen, nach denen die SS verlangte, die durch- 
einandergeworfenen Kleidungsstiicke, Nahrungsmittel 
und andere Habseligkeiten sowie das ausgeschiittete 
Stroh in wenigen Minuten wieder an die Platze und den 
Raum in Ordnung zu bringen. Gleicher Art waren 
Reinigungs-, Putz- und Flickstunden sowie Kleider- 
appelle, z. B. im Fort Kuhberg.122 

Mit Verhohnungen und MiBhandlungen verband sich 
gleichfalls das Kopfscheren in manchen Lagem, so auf 
dem Kuhberg. In Dachau und Hohnstein wurden den 
Neueingelieferten die Haare abgeschnitten und alle 
Haftlinge von Zeit zu Zeit neugeschoren. In Breslau und 
der Kemna nahm man namhaften Gefangenen Bart- und 
Kopfhaar ganz oder in Streifen ab. In Brandenburg und 
Oranienburg wurden jiidischen Haftlingen ganz oder 
zur Halfte die Kopfe geschoren.123 

Weitere Torturen gab es beispielsweise in der Kemna: 
das Holen von 150 Eimern Wasser barfuB iiber Schotter, 
das Hineinpressen von Haftlingen in kleine eiserne 
Spinde, zynisch Puppenstuben genannt, in die Zigaret- 
tenrauch geblasen oder vor die Wasser gestellt wurde. 

nachdem man die Eingesperrten genotigt hatte, Salz- 
heringe zu verschlingen, oder das Hineinjagen von 
Gefangenen in die Wupper, wobei man sie durch Schiisse 
zum Tauchen zwang.124 

»Lagersport« im KZ Oranienburg 

Das Exerzieren war gleichfalls oft mit vielen Schika¬ 
nen und Brutalitaten verbunden, so muBte Hans Litten 
in Brandenburg iiber blanken Bajonetten und Urin- 
pfiitzen Liegestiitze machen. Die Schergen zwangen 
Haftlinge in Hohnstein, sich in Eis und Schnee zu werfen. 
Auf dem Kuhberg hatten sie durch Abwasserrinnen zu 
kriechen, in Osthofen muBten jiidische Opfer auf einem 
mit Stacheldraht umzaunten Platz tagelang im Kreis 
laufen.125 

Andere Juden muBten dort mit Konservenbiichsen die 
Jauche ausschopfen und den Doseninhalt auf dem Mist- 
haufen entleeren, von dem er wieder zuriickfloB, in 
Oranienburg lieB man sie die Latrinen saubern und 
leeren, zum Teil mit bloBen Handen, ebenso in Haine- 
walde, der Lichtenburg und Brandenburg. »Es hagelte 
dabei Ohrfeigen, FuBtritte und Faustschlage«, erganzte 
ein Opfer. »Als schweres Vergehen gait, wenn beim 
Scheuern der Treppen ein Tropfen Wasser eine Treppe 
tiefer fiel. Manchmal — je nach Laune der wachhaben- 
den SS-Leute — muBten wir diese Arbeit mit der 
Zahnbiirste verrichten. Dann folgte das Exerzieren: 
Da muBten wir >Froschhiipfen<, in Kniebeuge-Stellung 
stundenlang herumhiipfen ohne auszuruhen, bis wir am 
Zusammenbrechen waren!«126 
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Besonders schunden die Schergen Arbeiterfunktio- 
nare, so in Ankenbuck Georg Lechleiter, in Bad Suiza 
Richard Eyermann, in Brandenburg Theodor Neu- 
bauer, Hans Litten, usw.127 

Im Berliner Columbia-Haus wurde ein Haftling ge- 
zwungen, sich bei jedem Eintritt eines Nazis in seine Zelle 
als Morder zu bezichtigen. In Brandenburg muBten die 

jiidischen Gefangenen sich selbst in antisemitischen 
Liedern beschimpfen, im Emslandmoor sich die SPD- 
Funktionare Friedrich Ebert und Ernst Heilmann an- 
deren Haftlingen als Sohn des Landesverraters und 
Volksverfuhrers bzw. als Obergauner, der Arbeitergro- 
schen verpraBt hatte, vorstellen. Sie wurden wie der 
ehemalige preuBische Wohlfahrtsminister Heinrich Hirt- 
siefer mehrfach miBhandelt, vor allem durch den SS- 
Mann Johann Peter Kern. Wenig spater wurde Heil¬ 
mann aus einer Schubkarre in die Abfallgrube gekippt. 
Durch MiBhandlungen und Erniedrigungen bald vollig 
physisch und psychisch gebrochen, hatte er noch schlim- 
mere Bestialitaten in Borgermoor zu erdulden. »Man 
stellte eine Hundehiitte auf«, hieB es von Anfang 1934 in 
einem zeitgenossischen Bericht, »holte Heilmann, der 
einen sehr zerriitteten Eindruck machte, aus der Baracke 
1, die als Lazarett diente, und jagte ihn wie einen Hund 
zur Hundehiitte. Dort wurde er an die Kette gelegt. Ein 
SA-Mann stellte sich mit schuBbereitem Gewehr vor ihm 
auf und fragte hohnisch: >Heilmann, wie macht die II. 
Internationale?< Heilmann bellte wie ein Hund. Der SA- 
Mann, der mit seiner schuBfertigen Knarre noch immer 
vor dem Gefangenen an der Kette stand, sagte tri- 
umphierend: >Seht, was fur eine feige Kreatur.< Heil¬ 
mann wurde dann von der SA an der Kette wie ein 
Hund liber den ganzen Platz gefiihrt und kam dann 
wieder ins Lazarett.« In Brandenburg notigte man 
jiidische Haftlinge, sich gegenseitig zu schlagen oder sich 
mit RuB einzureiben, mit bunten Miitzen auf dem Kopf 
nackt herumzuspringen und einem anderen Gefangenen 
den bloBen Hintern zu kiissen, Speichel aufzulecken und 
was dergleichen Unbeschreibliches mehr perversen 
Schindern einfiel.128 

In Sonnenburg wurde der Vorsitzende der KPD- 
Fraktion im preuBischen Landtag, Wilhelm Kasper, 
veranlaBt, zum 1. Mai 1933 eine Ansprache zu halten. 
Obwohl er eine Lobpreisung der Nazis vermied, bot er 
den die Haftlinge umringenden Schergen keine Hand- 
habe, loszuschlagen. Dafiir zwang man sie spater, die 
»Internationale« zu singen, um einen Vorwand fur 
Drangsalierungen zu haben. Am 13. Juli befand sich an 
einer Tiir die Aufschrift »Rot Front«, wie sich spater 
herausstellte, von einem SA-Mann angebracht. Nach 
einer unvergleichbaren Schinderei muBten 23 Gefangene 
ins Lazarett gebracht werden. Auf ein in einem Abort 
entdeckten handgeschriebenen Flugblatt, das SA-Wa- 
chen ausgeheckt hatten, folgten erneute MiBhandlun- 
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gen, Stubenarrest, Sprech- und Rauchverbot. Im August 
gaben fiinf SS-Leute vor, ihnen waren die Pistolen 
gestohlen worden. Nach wiisten Durchsuchungen ver- 
hangte der Kommandant iiber die Gefangenen unter 
anderem Post- und Paketsperren, wobei die ankommen- 
den Pakete eingezogen wurden. Im September hieB es, 
die Gefangenen hatten politische Gesprache gefiihrt, 
was ein morderisches Strafexerzieren ausloste.129 Ahn- 
lich wurde in Dachau am 19. Juni 1933 ein Sowjetstern 
durch einen SS-Mann an der SS-Kantine angebracht. 
Obwohl ein Kommunist sich meldete, um die angedrohte 
Massenstrafe abzuwenden, muBten die Arbeitskom- 
mandos Kiesgrube und StraBenwalze unter MiBhand¬ 
lungen abends bis gegen 22 Uhr mehrere Stunden 
Strafarbeit durchstehen.130 

Auf dem Heuberg drohte eines Abends ein SA-Mann 
mit gezogener Pistole, die Insassen einer ganzen Straf- 
unterkunft zu erschieBen, weil jemand von ihnen aus 
dem Fenster gesehen habe. Seine Begleiter standen mit 
entsicherten Karabinern daneben. In der Lichtenburg 
wurden am 10. August nachts alle Gefangenen unter 
Priigeln auf den Hof getrieben und miBhandelt, weil ein 
Posten angeblich an der Mauer eine Gestalt gesehen 
haben wollte. SchuBbereite Maschinengewehre und be- 
waffnete SS-Leute lieBen keine Zweifel an der Drohung, 
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daB beim geringsten Aufbegehren ein Blutbad ange- 
richtet wiirde. In Sonnenburg erklarte der Polizei- 
kommandant wdrtlich: »Ich schrecke nicht davor zu- 
riick, die Mauer mit eurem Blut rot farben zu lassen, 
wenn ihr versuchen solltet zu meutern.« Und der ihm 
nachfolgende SS-Kommandant drohte, daB »bei ge- 
ringster Disziplinlosigkeit die im Auslande kursierenden 
Greuelmeldungen buchstablich, Wort fur Wort, wahrge- 
macht« werden wurden.131 

Unter solchen Drohungen muBten im April 1933 
Wilhelm Kasper, Hans Litten, Erich Miihsam und Ernst 
Schneller an der Sonnenburger Umfassungsmauer ihr 
eigenes Grab schaufeln. Alle Gefangenen trieb man 
zusammen, um zuzusehen, wie die Vier an die Wand 
gestellt wurden. Ein Peloton zog auf und legte die 
Gewehre an, bis diese Marter als »SpaB« bezeichnet 
(wurde. Im Sommer verkiindete man dort Arrestierten 
[das Todesurteil, lieB sie Testamente und Abschiedsbriefe 
schreiben, verband ihnen die Augen, befahl ihnen, 
niederzuknien, lud die Waffe durch und schlug die 
eiseme Zellentiir mit Krach zu. Meist brachen die Opfer 
darauf ohnmachtig zusammen. Auch in Pappenheim 
gab es solche ErschieBungsankiindigungen, nachdem 
zuvor Graber angelegt worden waren. In Esterwegen 
sagte der KPD-Funktionar Theodor Neubauer gegen- 
tiber einem Staatsanwalt aus, daB — etwa Anfang 1934 
— drei Haftlinge ebenfalls ein Grab auswerfen und sich 
zum ErschieBen hineinlegen muBten. Ein Korrespon- 
dent einer Prager Zeitung klagte im Marz 1934 SS-Leute 
des Columbia-Hauses an, daB sie ihn gefragt hatten, ob 
er lieber erschossen oder erhangt werden wolle. Kurz 
danach zwang man in Hohnstein einen kommunisti- 
schen Redakteur, sein Grab auszuheben, warf ihn hinein 
und schaufelte ihn bis zum Hals zu. Schier endlos schien 
ihm die Zeit, in der er sich in dieser Lage qualen muBte. 
Auch in Hainewalde und Zschorlau praktizierte man 
vorgetauschte ErschieBungen.132 

Bestialitaten gehorten zum KZ-Alltag und -System. 
Meist derart unbeschreiblich, konnen sie nur in Bei- 
spielen aus einigen Lagern erwahnt sein, obwohl sie 
nicht auf diese beschrankt blieben. Die Priigeleien 
begannen schon in den Polizei- und Justizgefangnissen. 
So berichtete Albert Mainz aus der Diisseldorfer »Ulmer 
Hoh«, wie ihn SS-Leute nachts im Keller zusammen- 
schlugen: Einer von ihnen, ter Heiden, »stieB mich mit 
dem Gummikniippel gegen die Brust, so daB ich dem 
Wiisthoff hinter mir auf die FiiBe trat. Als Wiisthoff 
mich dann von sich stieB, war das Signal zum Drauf- 
schlagen gegeben. Ich weiB nur noch, daB ich die 
Hande schiitzend liber meinen Kopf gehalten hatte. Ich 
habe die Schlage nicht gezahlt und auch nicht die Zeit 
gemessen. Nachdem ich aus der Ohnmacht erwacht war. 
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versuchte ich zunachst zu rekapitulieren, was geschehen 
war. Mir war so, als ware(n) mein Kopf ein Luftballon 
und meine Finger dick wie Blutwiirste.« Am nachsten 
Morgen fragte ein Polizeibeamter Mainz dann zynisch: 
»Was hast du denn gemacht? Bist du gefallen?« Derart 
verbanden sich oft die MiBhandlungen mit Verhohnun- 
gen der Opfer und dem Bestreben, Untaten zu vertu- 
schen. So notierte der sozialdemokratische Redakteur 
Fritz Solmitz im KZ Hamburg-Fuhlsbiittel nach fiirch- 
terlichem Auspeitschen durch neun SS-Leute in ver- 
steckten Aufzeichnungen: »Ein Heilgehilfe kam, mich zu 
verbinden. Ihm sagten meine Peiniger, die Fensterklappe 
sei mir auf den Kopf gefallen. >Der Jude hat so eine 
weiche Birne<. (Auch dem Arzt, der am nachsten Tage 
kam, muBte ich, von meinen Hauptschlagern bedroht, 
dasselbe vorliigen.)«133 Um noch Schlimmeres zu ver- 
meiden, muBten auch in anderen Lagern Naziopfer mit 
ahnlichen Unwahrheiten (von der Treppe gestiirzt, aus 
dem Bett gefallen oder gegen die Wand gelaufen) auf ent- 
sprechende Fragen antworten, was ihre Schinder mit 
Heiterkeit aufnahmen. 

»SpaBig« fanden sie es, wenn sie Hakenkreuze in das 
Haar von Haftlingen schnitten, so in Plaue mit einer 
Gartenschere oder in Hohnstein durch einen angeb- 
lichen Friseur, der dafiir noch fiinf Mark verlangte 
und seine Opfer zwang, die Haare zu 10, 15, 20 oder 
50 Stuck zu biindeln. Stimmte die Zahl nicht, schlug er 
die Gepeinigten.134 

Wie in Dachau wurden in Quednau Gefangene stun-] 
denlang an Baumen aufgehangt. In Pappenheim geschah 
das an den Barackenbalken und an einem sogenannten 
Marterpfahl. In Fuhlsbiittel lieB der SS-Kommandant 
einen Haftling im Marz 1934 mehrere Tage lang ge- 
kreuzigt an ein Zellengitter anketten.135 

Uniiberbietbares ereignete sich in den sogenannten 
Vernehmungsraumen, die es unter anderem in Bremen, 
im Columbia-Haus, in Fuhlsbiittel, in Hainewalde, in 
der Kemna, in Leschwitz, Oranienburg, Sachsenburg 
und Zwickau-Osterstein gab. Vielsagend erklarte dazu 
der Verantwortliche in Oranienburg schriftlich: »Da 
eine Vernehmungsabteilung kein Madchenpensionat ist, 
herrscht auch manchmal ein rauher Ton.«136 In solchen 
Raumen spielte sich Unvorstellbares ab. Hier wurden 
Haftlinge vorwiegend nachts auf Banke, Tische oder 
einen speziellen Priigelbock geschnallt und von ausge- 
suchten Nazischlagern ausgepeitscht. Die Opfer muBten 
die dutzendfachen Hiebe meist laut zahlen.137 Aus 
Fuhlsbiittel berichtete ein Augenzeuge, wie Willi Bredel 
und ein anderer Gefangener im Beisein des Kom- 
mandanten Ellerhusen durch die Gebriider Teutsch und 
andere miBhandelt wurden. Sie schlugen auf Bredel mit 
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Kabelenden, Ochsenziemern und Peitschen derart ein, 
daB er von Kameraden in seine Zelle zuriickgeschleppt 
werden muBte.138 Aus Leschwitz beschrieben Opfer, 
wie ihnen ein »Gestandnis« abgepreBt werden sollte: 
Den »Vernehmungs«raum beleuchteten auf Flaschen 
gesteckte Kerzen. Auf einem Podest stand ein Gestell, 
der Priigelbock, von den Schindern zynisch »Beicht- 
stuhl« genannt. Daneben war ein Galgen aufgebaut. An 
der Wand befanden sich EinschuBlocher. An einem 
Tisch saB das angebliche Lagergericht unter dem »Vor- 
sitz« des Gorlitzer Staatsanwaltes Hans-Joachim Breisig 
der Lagerkommandant Ernst Kruger mit mehreren 
seiner SpieBgesellen. »Sie drohten mir, mich aufzu- 
hangen, Hackepeter aus mir zu machen ... Alle stieBen 
und schlugen mich von alien Seiten — ich war in 
eine Miihle geraten . . . Auf ein Zeichen von Kruger warf 
man mir von hinten eine Decke iiber den Kopf und 
schleifte mich nach dem Priigelbock. Hier zogen mich 
die Bestien iiber den Querbalken, hielten mich an 
Handen und Beinen fest, und ich bekam zehn Schlage 
auf das GesaB gebrannt . . . Nach dieser Prozedur 
versicherte man mir, daB sie noch andere Mittel haben, 
mich zum Sprechen und Auspacken zu bringen . . . Es 
gab Vernehmungen, wo Genossen sogar zwei- bis drei- 
mal in einer Nacht geholt worden sind und jedesmal 
dabei iiber den Priigelbock gingen. Unseren Genossen 
Alex Horstmann hatten die SA-Banditen in mehre¬ 
ren Nachten hintereinander so zerschlagen, daB er nur 
noch ein loses Nervenbiindel war und an alien Gliedern 
zitterte. Er war iiber Nacht grau geworden, und seine 
Sprache war nur noch ein Stammeln und Lallen.« In 
Porz stand an der Tiir zum Keller des Kesselhauses, 
wo die »Vernehmungen« stattfanden, bezeichenderweise 
FK: Folterkammer.139 

Im Columbia-Haus bezeichnete man die Zahl der 
Schlage mit » Windstarke 1 bis 5«, in der Vulkan-Werft 
Stettin ebenfalls. Neben Folterungen, bei denen man den 
Keller so weit unter Wasser setzte, daB es den Ge- 
fangenen bis zum Hals stand, oder ihren Kopf in 
Toilettenbecken preBte, um sie dann zu schlagen, be- 
deuteten hier Windstarke I 25 und Windstarke II 50 
Doppelschlage. In der Vulkan-Werft bekam auch eine 
Frau binnen 24 Stunden dreimal ungezahlte Schlage. 
»Dann schlugen«, hieB es selbst im Urteil eines Nazige- 
richts iiber einen Teil der fiirchterlichen Marter, »Fink 
und Herrmann, obwohl die Rademacher schon erheb- 
lich blutete, mit den Lederstocken erneut unbarmherzig 
auf sie ein, wahrend sie von Pleines und Porath wie 
vorher festgehalten wurde. Auch als sie halb ohnmachtig 
von der Kiste fiel, wurde von Fink und Herrmann weiter 
geschlagen, wobei sie jetzt Schlage auf den ganzen Leib, 
selbst iiber das Geschlechtsteil erhielt. Als sie auf ihre 
Operationsnarbe am Unterleib hinwies, sagte Porath: 
>Was geht uns die Narbe an!< Als Fink und Herrmann 
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mit dem Schlagen aufhorten, war die Rademacher vollig 
blutig geworden, ebenso die Kiste und ihre Kleider. Sie 
muBte sich dann hinstellen, und sie erhielt einen Eimer 
Wasser von vorn, einen Eimer Wasser von hinten iiber 
ihren nackten Korper gegossen, schlieBlich brachte man 
noch einen Eimer voll Wasser, auf den sie sich wegen 
ihres stark blutenden GesaBes setzen sollte, wobei Fink 
sagte, am liebsten hatte er noch ein paar Hande voll 
Salz hineingetan, damit sie recht hochgehe. Die Rade¬ 
macher warf ihre Hose und ihr Hemd in den Eimer, da 
diese so voll Blut waren, daB sie diese nicht mehr 
anziehen konnte, die Kleider zog sie dann an.«140 

Von einer anderen Folterung, bei der verschiedene 
Torturen angewandt wurden, berichtete ein ehemaliger 
Dachauer Haftling in einer illegalen zeitgenossischen 
Schrift. Der Gemarterte sollte gezwungen werden, iiber 
den geflohenen Hans Beimler auszusagen. »B. wurden 
die Augen verbunden und zwei Stricke um den Hals 
gelegt. Die SS-Manner muBten auf Befehl eines der 
beiden hoheren Menschenschinder (Wackerle oder Frank 
— d. Verf.) den Genossen B. in den Bach auBerhalb des 
Lagers werfen. Ein SS-Mann war am linken Ufer, der 
andere am rechten, und jeder hatte einen Strick in den 
Handen, den der patschnasse Genosse B. um den Hals 
hatte. Das Wasser war 60 — 80 cm tief. So schleiften sie 
den Genossen B. ungefahr 500 m durch den Bach und 
schlugen mit dem Gummikniippel standig auf seinen 
Kopf und rissen ihn immer wieder mit den Stricken 
riickwarts und vorwarts unter das Wasser. Die beiden 
Zuschauer Wackerle und Frank briillten dauernd auf 
B. ein mit den Worten: >Wo ist Beimler?< B. sagte immer 
wieder: >Ich weiB es nicht.< So oft er sagte, er wisse es 
nicht, rissen ihn die SS-Henker wieder unter das Wasser. 
Als auf diese Weise nicht festzustellen war, wo Beimler 
war, zogen die Henkersknechte den nassen, frierenden 
B. auf Kommando aus dem Wasser, schaufelten ein 
Loch, stellten ihn bis zum Hals in dasselbe hinein, 
stampften es wieder zu, so daB er sich mit keinem Glied 
mehr bewegen konnte. Dann setzten sie ihm die Pistole 
auf die Stirn und schrien: >Wo ist Beimler?< Genosse B. 
wuBte es nicht. Sie rissen ihn wieder aus der Erde heraus, 
zogen ihm die nassen Kleider an, da er vollig erschopft 
war, und brachten ihm den Wintermantel von dem 
erschossenen Rechtsanwalt Dr. StrauB, worauf ihn die 
Henker extra aufmerksam machten, um ihm damit 
noch besondere Angst einzujagen. Als mit dieser barba- 
rischen Foltermethode nichts herauszubekommen war, 
fuhrten sie B. in die Arrestzelle, traktierten ihn mit dem 
Gummikniippel und lieBen ihn liegen. Wackerle sagte 
noch: >Jetzt hast du Bedenkzeit bis morgen friih. Wenn 
du dann noch nicht weiBt, wo Beimler ist, wirst du 
erschossen.«<141 

In Zschorlau zog man mit Kreide einen Kreis von 
50 Zentimetern Durchmesser. Darin muBten Gefangene 
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ohne Bewegung von morgens bis abends wie ein »Denk- 
mal« stehen, selbst bei Schlagen durften sie sich nicht 
riihren. In Hainewalde trichterten SA-Leute Haftlingen 
Rizinusol ein, damit sie, wie man ihnen zynisch erklarte, 
»den Marxismus ausscheiBen«. Eine physische und 
psychische Folter brachte der Hohnsteiner »Friseur« 
Karl Staak auf. Er konstruierte ein Tropfgerat, aus dem 
alle zehn Sekunden ein Wassertropfen auf den Kopf des 
daruntergebundenen Haftlings fiel. Opfer der teuflischen 
Qual waren unter anderem zwei Burger aus der CSR, 
die danach in eine Irrenanstalt gebracht werden muBten 
und dort starben.142 

Strafen erhielten die KZ-Haftlinge aus gesuchtem, ge- 
ringfugigem, nichtigem oder auch ohne jeden AnlaB. Sie 
bestanden vor allem aus Rauch- und Sprechverboten, 
Nahrungsmittelentzug, Post-, Paket- und Besuchssper- 
ren, Strafarbeit und -exerzieren sowie Eingliedern in die 
Strafkompanie. 

In Dachau begann man zusatzlich spatestens im Juni 
1933 mit der Priigelstrafe. Sie wurde anfanglich in einer 
besonderen Baracke, spater im Freien vor den ange- 
tretenen Haftlingen auf einem Priigelbock durch jeweils 
zwei SS-Leute mit Ochsenziemern ausgefiihrt. Vielfach 
war sie mit Arrest verbunden, der in verschiedenen 
Stufen in dem Bunker vollstreckt wurde.143 

Die ersten Dachauer Bunkerzellen befanden sich in 
Aborten der ehemaligen Pulverfabrik. In ihnen war unter 
anderem Hans Beimler eingekerkert. Ab Mai 1933 
standen neben dem Haftlingsblock 10 in der Revierba- 
racke neue Zellen bereit. Eicke lieB dann zum September 
1933 ein neues Arrestgebaude nordwestlich des Lagerbe- 
reiches mit 29 Zellen erbauen. Hier hausten die SS- 
Unterfuhrer Blank, Kantschuster, ein ehemaliger Frem- 
denlegionar, der sich hier austobte, und Unterhuber. 
Besondere Gefangene wurden auBerdem im Keller der 
Energiezentrale neben der Kommandantur isoliert, un¬ 
ter anderem der KPD-Funktionar Franz Stenzer, bis er 
nach 78 Tagen Dunkelarrest ermordet wurde. Die Einge- 
kerkerten erhielten drei Tage hintereinander nur Wasser 
und Brot, alle vier Tage eine warme Mahlzeit. Und das 
laut Strafordnung bis zu vier Monaten, in einer Reihe 
von Fallen daruber hinaus. Den Zellen, darunter Dun- 
kelzellen, fehlte jede Heizmoglichkeit. Nicht wenige der 
Eingesperrten waren an Handen und FuBen gefesselt, 
Stenzer zum Beispiel mit einer Kette, die uber zwolf 
Kilo wog und etwa 1,30 Meter lang war. Noch fur 
Friihjahr 1934 vermerkte eine Notiz uber Dachau: 
»monatelanges in Eisen legen.«144 

In vielen der Konzentrationslager gab es solche Bun¬ 
ker, die meist zugleich Statten schlimmer MiBhandlun- 
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gen und fiirchterlicher »Vernehmungen« waren. In Bad 
Suiza befanden sich die Arrestzellen im Keller. In 
Borgermoor und den anderen Emslandlagern wurde das 
Arrestgebaude als Baracke 11 bezeichnet, weil es neben 
der Wohnbaracke 10 stand. Es umfaBte 30 enge Zellen, 
fast ohne Einrichtung. Einer der Eingekerkerten be- 
richtete aus Esterwegen: »Nichts stand dort im Raum, 
keine Pritsche, es gab keine einzige Decke, nichts, und 
das im Winter bei der Kalte! Wenn man >Bunker< hat, 
verlauft der Tag folgendermaBen: Morgens friih auf- 
stehen, fertigmachen, austreten, Suppe empfangen und 
dann zur Arbeit ins Moor. Nach der Arbeit ruckten alle 
wieder gemeinsam ins Lager ein, ich aber muBte allein 
in meinen Bunker. Ich bekam dort auch mein Essen, 
aber weniger als die anderen. Und dann war ich von fiinf 
Uhr abends bis zum nachsten Morgen allein. Ich hatte 
dort nicht einmal ’was, um austreten zu konnen ... Es 
war Oktober, ohne Decke, ohne Pritsche, und da hatte 
man nur seinen Drillichanzug. Bitterkalt war‘s und die 
Feuchtigkeit dringt durch alle Ritzen, und als ich am 
zweiten Tag aufstehen wollte, war mein ganzer Korper 
wie gelahmt, vollkommen fertig.« Eine zeitgenossische 
juristische Untersuchung verallgemeinerte: »Es war in 
dem Lager 2 so iiblich, daB nachts Wachleute in die 
Arrestbaracke eindrangen und dort fast ausnahmslos 
alle Arrestanten schlugen, traten und ohrfeigten . .. 
Wahrend dieser Behandlung wackelte nach Angaben 
weiterer Arrestanten die Arrestzelle in ihren Grund- 
festen.« Neben Verletzungen und korperlichen Schaden 
vieler Inhaftierter wurde im Moor ein jiidischer Ge- 
fangener nach etwa 30 Tagen Arrest irrsinnig, ein an- 
derer muBte in dem Bunker 41 Tage und Nachte aus- 
halten.145 Uber Brandenburg schrieb ein Haftling: »In 
einem kleinen Kellerraum, der durch eine mehrfach 
vergitterte Mattscheibe nur einen Lichtschimmer be- 
kommt, steht ein Kafig aus Eisengitter. Dieser Kafig ist 
nicht so hoch, daB ein normaler Mensch in ihm stehen 
kann, er ist gerade lang und breit genug, daB ein 
Strohsack in ihm Platz hat. Fur den Arrestanten besteht 
fast keine Moglichkeit, sich zu bewegen; kein Stuhl, 
keine Bank gibt ihm die Moglichkeit, sich verniinftig 
hinzusetzen. Im Zuchthaus bestand noch die Ubung, 
derartige Arrestanten an eine eiserne Kette zu Schmie¬ 
den. Das ist jetzt fortgefallen; dafiir sehen die Zellen 
jetzt aber die grausamsten MiBhandlungen.« Die Einge¬ 
kerkerten kamen meist vollig gebrochen aus dem Kafig 
heraus und waren kaum fahig, das ihnen Widerfahrene 
zu schildern. In Hainewalde war der Bunker im Keller, 
wo die Arrestanten auf blankem FuBboden liegen muB¬ 
ten. Besonders schwer MiBhandelte warf man hier in 
den Keller, bis ihre schlimmsten Wunden verheilt waren, 
oder entlieB sie, damit sie auBerhalb des Lagers star¬ 
ben. 146 Aus Hamburg-Fuhlsbiittel berichtete Ende 1933/ 

145 Arch. Buchenwald, 
Nr. 31/373 u. 31/382-3; Lang- 
hoff.i S. 137; Mainz, S. 429f.; 
Suhr/Sieling, T. II, S. 57 f.; ZStA 

Merseburg, 2.5.1., Nr. 14 166, 
Bl. 20; Abraham, S. 28. 
146 Die neue Weltbuhne, v. 
23. 11. 1933; Hirsch, S. 17f.; 
Nitzsche, S. lOf. u. 13. 

126 



Anfang 1934 ein Flugblatt, daB die isolierten Haftlinge 
wochenlang gefesselt und nachts blutig geschlagen wur¬ 
den. Ahnliches geschah in den Baracken 19 a, 19 b, 23 a 
und 23 b auf dem Heuberg.147 In Hohnstein waren die 
beiden Bunker unbeheizbare, feuchte Felsenverliese un- 
ter den Hausern I und IV. Strohsacke gab es nur nachts, 
tagsiiber bestand keine Sitzmoglichkeit. Drei Tage er- 
hielten die Eingesperrten nur Wasser und Brot. In der 
Kemna wurden in einen Kohlenkeller, der nur zehn 
Personen fassen konnte, 50 Haftlinge gepreBt und nachts 
zu MiBhandlungen herausgeholt. Einzelne Gefangene 
steckte man in einen Verschlag unter der Treppe oder 
in den Fahrstuhlschacht.148 Auf dem Kuhberg war der 
Arrest ein Loch im Wallgraben unter dem Eingang zum 
Kommandoturm. Es hatte keine Fenster. Licht kam nur 
durch Ritzen der Bretter, die es abdeckten. Schmutz und 
Regen fielen ungehindert auf die dort Eingesperrten. 
Waschwasser erhielten sie nicht, als Nahrung nur halbe 
Portionen. »Nasse, Kalte und Dreck im Strafbunker 
waren so unertraglich, daB mancher Haftling schon nach 
wenigen Tagen Arresthaft fur sein weiteres Leben ge- 
sundheitlich geschadigt war«, faBte ein Gefangener 
zusammen. Besondere Haftlinge steckte man fur ge- 
raume Zeit in den »Panzerkreuzer« genannten luft- 

dichten Raum oder in eine dunkle, so enge Strafzelle, 
daB der Arrestant Tag und Nacht stehen muBte. In der 
Lichtenburg hieB der Bunker »Farberei«, weil seine 
Insassen grim und blau geschlagen wurden. Er befand 
sich im Keller unterhalb der Station IV und bestand aus 
zwolf Zellen, in denen auch Dunkelhaft vollzogen wurde. 
In Moringen richtete die SS-Mannschaft einen Priigel- 
raum ein, den sie »Freudenzimmer« nannte. Manche 
Haftlinge kamen in furchtbarem Zustand heraus. Auch 
liber Frauen verhangte die Moringer SS Dunkelarrest. 
Im Osthofener Lager 2 standen Kafige aus Stacheldraht, 
1,5 mal 1,5 Meter groB. Die darin Eingesperrten muBten 
stehen. Sie froren, da das Wasser von den Wanden floB. 
Tag und Nacht im Dunkeln, bekamen nur Wasser 
und Brot, lediglich aller zwei Tage etwas Warmes.149 
In Oranienburg dienten zwei vorherige Trockenkam- 
mern mit schwarzgestrichenen Wanden als Bunker, in 
die Licht und Luft nur durch kleine Locher in den 
eisemen Tiiren gelangten. Die Haftlinge muBten auf 
diinnen Strohsacken auf dem Betonboden liegen und 
wurden zu den Mahlzeiten sowie einmal am Tage und 
einmal nachts zum Austreten und zur Freistunde heraus- 
gelassen. Ihre Arrestzeit reichte bis iiber vier Wochen. 
Mitte Oktober 1933 wurden weitere neue Dunkelzellen 
mit einer Grundflache von 80 mal 60 cm errichtet, in 
denen das Opfer nur stehen konnte — eine nahezu 
unvorstellbare Tortur, die zumindest in einem Fall acht 
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Tage und Nachte dauerte. In Sachsenburg dienten 
gleichfalls ehemalige Trockenkammern mit luftdichten 
eisernen Tiiren als Arrest, in dem die Eingesperrten 
auch korperlich miBhandelt wurden.150 In Sonnenburg 
war der Bunker im Keller des Ostfhigels, wo sadistische 
Schindereien stattfanden. Auch schor man hier alien 
Eingekerkerten die Kopfe kahl. Der Dunkelarrest schloB 
sich einem Gebaude im Westhof an, zu dem die Wachen 
jederzeit zu Folterungen Zutritt hatten. In der Vulkan- 
Werft befand sich die Marterstatte in einem im Keller 
liegenden ehemaligen Archivraum ohne Fenster, der 
iiber eine Doppeltiir verfiigte. Im Zwickauer KZ Oster- 
stein wurden Gefangene bis zu mehr als vier Wochen 
in fensterlose, feuchte und kalte Zellen im Keller gewor- 
fen. In ihnen gab es keinerlei Einrichtung zum Sitzen 
und Liegen, wohl aber einen einbetonierten Eisenring 
mit einer Kette, an den die Eingekerkerten angeschlossen 
wurden. Hinter den meterdicken Mauern dieser soge- 
nannten O- und OO-Zellen fielen die Wachen brutal 
iiber die Haftlinge her. In Zschorlau steckte man Haft¬ 
linge in eine ehemalige Abfallgrube in der noch der 
Staub der Poliermaschinen lag. Zumindest ein Ge¬ 
fangener wurde darin mit einer Kette am Bein ge¬ 
fesselt.151 

Tod 

Unter solchen Bedingungen legten verschiedentlich Ge¬ 
fangene Hand an sich. Die Griinde lagen iiberall in den 
Haftbedingungen, die der bayerische Sozialdemokrat 
Fritz Ecker anhand des KZ Dachau verallgemeinerte: 
»>Schutzhaft< in einem deutschen Konzentrationslager 
ist auch ohne Folterungen eine hartere Nervenprobe als 
eine Gefangnis-oder Zuchthausstrafe. Die UngewiBheit 
iiber die Dauer der Haft, das BewuBtsein, daB ohne 
eigenes Zutun ein politisches Ereignis die Haftdauer ins 
Unendliche verlangern kann, zermiirben die Gefan- 
genen. Den Angehorigen wird von den Behorden immer 
wieder zu verstehen gegeben, nur eine geistige Um- 
stellung, die >Gleichschaltung<, konne die Freilassung 
bringen. Heimweh und die Sorge um die darbende, 
mittellose und behordlichen Drangsalierungen ausge- 
setzte Familie, dazu die in Dachau oft monatelang 
verhangte Briefsperre, verstarken die seelische Depres¬ 

sion^152 
Im KZ Neustadt an der Haardt stiirzte sich nach 

schweren MiBhandlungen das Reichsbannermitglied 
Hermann Zahm am 17. Marz 1933 aus dem dritten 
Stock und zog sich lebensgefahrliche Verletzungen zu. 
In Colditz, Esterwegen, Heuberg und der Kemna gab 
es mehrere Selbsttotungen. In Sonnenburg nahm sich 
das SPD-Mitglied Ritter aus Frankfurt an der Oder am 
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11. August nach MiBhandlungen das Leben. In Fuhls- 
biittel erhangte sich am 18. September Fritz Solmitz.153 

Hingegen wurde sofort der Selbstmord eines Haftlings 
im Lichtenburger Bunker von seinen Kameraden ange- 
zweifelt, da die Schinder ihre Morde als Suizid zu 
verschleiem suchten. Ein Oberstaatsanwalt hielt liber 
solche Verbrechen in Fuhlsbiittel fest: »Wenn ich einge- 
liefert werde ins KZ, und ich werde totgepriigelt .. 
dann hangt man mir schnell noch in warmem Zustand 

eine Schlinge um den Hals, so daB eine Strangulations- 
marke entsteht, und meine Frau bekommt dann die 
Mitteilung, ihr Mann habe, offenbar im BewuBtsein 
seiner Schuld, durch Selbstmord seinem Leben ein Ende 
gemacht. Denn die (untergeordneten) Organe, die die 
Totpriigelung direkt zu verantworten haben, finden 
auch noch einen Physikus, der einen Totenschein auf 
Grund eines Befundes mit Strangulationsmarke aus- 
stellt, daB die Todesursache offenbar Selbstmord durch 
Erhangen ist.«154 

Derartig getarnte Morde geschahen im Dachauer 
Bunker am 7. Mai 1933 an dem KPD-Funktionar Fritz 
Dressel, am 16. und 26. Mai an den jiidischen Kauf- 
leuten Louis Schloss und Sebastian Nefzger, am 17. Ok- 
tober an dem Kommunisten Wilhelm Franz und dem 
antifaschistischen Arzt Dr. Delwin Katz sowie am 9. April 
1934 an dem jiidischen Gefangenen Martin Stiebel. Den 
Justizbehorden und der Presse wurden die ersten Mord- 
falle als Selbsttotungen ausgegeben. Doch ergaben spate- 
re Obduktionen Spuren fiirchterlicher Schlage und Wiir- 
gemale.155 In Brandenburg wurde am 21. September 
1933 die Kommunistin Gertrud Piter eingeliefert; am 
nachsten Tag war sie tot. Ein Haftling gab wieder, wie 
sich selbst ein SS-Mann emporte: »Solche Schweine, 
solche Halunken, diese Frau ist ja so standhaft, Tag 
und Nacht hat man sie geschlagen, aber sie gab keine 
Auskunft, wer ihre Mitarbeiter waren. Man schlagt sie 
schlimmer als einen Hund, und als man sie ... be- 
schimpfte, spuckte sie den SS-Leuten ins Gesicht. Es 
war furchtbar, was ich in diesen Tagen gesehen habe. 
Der Kommandant war schlimmer als ein Tier . .. Aus 
vielen Wunden blutend, wurde sie von diesen Tieren am 
Fenster der Zelle aufgehangt, um die Spuren ihres 
Sadismus zu vertuschen.«156 

Um nachtragliche Untersuchungen zu verhindern, 
vereinbarte der Hamburger Reichsstatthalter und Nazi- 
gauleiter Karl Kaufmann mit der Polizei und Justiz, 
KZ-Haftlinge nach Selbstmorden ohne Einschaltung 
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von Staatsanwaltschaft und Gericht unmittelbar ein- 
aschern zu lassen. DermaBen abgesichert. wurden in 
Fuhlsbiittel Haftlinge in den Tod getricben.157 

Tabelle 16 

Unvollstandige Liste der im KZ Hamburg-Fuhlsbiittel Ermordeten 
und in den Tod Getriebenen, Juni 1933 bis Juni 1934+ 

Todestag Todesopfer 

14. 6. 1933 
17. 9. 1933 
17. 9. 1933 
17. 9. 1933 
19. 9. 1933 
28. 9. 1933 
20. 10. 1933 

6. 11. 1933 
10. 11. 1933 
23. 11. 1933 
30. 11. 1933 
11. 12. 1933 
15. 12. 1933 
17. 5. 1934 
24. 6. 1934 

Heinrich Hundskopf, geb. 1868, KPD 
Amandus Hartung, geb. 1901, KPD 
Hans August Neick, geb. 1903, KPD 
Johann Templin, geb. 1897, KPD 
Dr. Fritz Solmitz, geb. 1893, SPD 
Max Dollwetzel, geb. 1893, KPD 
Otto Christoph Heitmann, geb. 1908, KPD 
John Wilhelm Ernst Trettin, geb. 1892, KPD 
Alwin Franz August Esser, geb. 1912, KJVD 
Karl Hacker, geb. 1906, KPD 
Karl Lesch, geb. 1896, KPD 
Karl Menzel, geb. 1897, KPD 
Friedrich Wiillenweber, geb. 1904, KPD 
Karl Umland, geb. 1898, KPD 
Fritz Klein, geb. 1901, KPD 

+ Ohne nach MiBhandlungen in Fuhlbiittel an anderen Orten 
Verstorbene. 

Quelle: Herbert Diercks, Gedenkbuch «Kola-Fu». Fur die Opfer aus 
dem Konzentrationslager, Gestapogefangnis und KZ-AuBenlager 
Fuhlbiittel, Hamburg 1987, S.15 ff. 

Im KZ Kislau erdrosselten auf Anweisung des Gaulei¬ 
ters Robert Wagner der zeitweilige stellvertretende La- 
gerleiter Karl Sauer, der zur Staatspolizei gehorte, Paul 
Heupel, Kraftfahrer beim Karlsruher Polizeiprasiden- 
ten, und Eugen Muller, Hausmeister bei Wagner, wah- 
rend der Chef der Lagerwache, Heinrich Stix, Schmiere 
stand, in der Nacht vom 28. zum 29. Marz 1934 den 
SPD-Abgeordneten Ludwig Marum in dessen Zelle. Sie 
stellten den Mord als Suizid in einem Anfall von 
Schwermut hin.158 

In Dachau verwischte man Mordspuren auch da- 
durch, daB unter dem Kommandanten Eicke das kleine 
Hauschen in Brand gesteckt wurde, in das vorher im 
Bunker an MiBhandlungen Gestorbene gelegt worden 
waren.159 

Bei anderen Morden hieB es, tatlich angegriffene 
Wachen hatten in Notwehr gehandelt, beispielsweise als 
in Dachau der KPD-Funktionar Josef Gotz, dessen 
Leichnam MiBhandlungsmale aufwies, am 11. Mai und 
der judische Haftling Karl Lehrburger am 25. Mai von 
dem SS-Scharfuhrer Steinbrenner im Bunker oder der 
Kommunist Fritz Burk am 28. November von dem 
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SS-Mann Burzle auf der Lagerlatrine erschossen worden 
waren.160 In Esterwegen wurde am 10. Oktober Richard 
Danisch aus dem Bunker geholt und in einem Moor- 
graben ermordet. Angeblich hatte er auf dem Wege zur 
Kommandantur, suchte der Bericht zu vertuschen, dem 
Posten Podschwadek den Karabiner von der Schulter 
gerissen, worauf dieser die Pistole zog und dazu gleich- 
zeitig das Gewehr losgegangen ware.161 

Am haufigsten hieB es, die Ermordeten waren auf der 
Flucht erschossen worden — eine Praxis, die zumindest 
aus den Tagen von 1919 herriihrte. In Dachau benutzte 
man diese Luge am 12. April 1933 bei der Ermordung 
der Haftlinge Rudolf Benario, Ernst Goldmann, Arthur 
und Erwin Kahn. In Wirklichkeit waren sie von Stein- 
brenner abends in der Baracke ausgesucht, aus dem 
Lager gefiihrt, in ein benachbartes Waldchen gebracht 
und dort niedergemacht worden. Auf gleiche Art wurden 
am 17. Mai der Kommunist Leonhard Hausmann von 
dem SS-Mann Ehmann durch einen SchuB aus 30 cm 
Entfernung, am 24. Mai der Miinchner Rechtsanwalt 
Alfred StrauB durch den SS-Mann Kantschuster und 
am 22. August, am Tage nach einer Lagerbesichtigung 
durch den Stellvertreter Hitlers, Rudolf HeB, und 
Himmler, der kommunistische Funktionar Franz Sten- 
zer nach wochenlanger Bunkerhaft durch den SS-Schar- 
fiihrer Diirnagl ermordet.162 

Im Moor befahl man am 2. September dem Reichs- 
bannerfuhrer Hans Alexander, bei einem Arbeitsplatz- 
wechsel zuriickzukehren, um Werkzeug zu holen. Dabei 
fiel er einem Mordschiitzen zum Opfer. Acht Tage 
darauf wurde auf dieselbe Art Erich Bergmann, am 15. 
oder 16. September der Haftling Hesse, der Holz sam- 
meln muBte, ermordet.163 DaB geplant war, dem ehe- 
maligen sozialdemokratischen Polizeiprasidenten von 
Altona, Otto Eggerstedt, in Esterwegen zu erschieBen, 
erfuhr die Osnabriicker Generalstaatsanwaltschaft schon 
vor der Bluttat. Sie geschah am 12. Oktober. Obwohl 
die Gefangenen diesen Sonnabend etwas friiher aus dem 
Moor zuriickgefiihrt worden waren, muBte ein Teil von 
ihnen erneut aus dem Lager heraus, um Baumstamme 
zu tragen. Eggerstedt ging am Ende, als ihn zwei todliche 
Schtisse trafen. Die Tater waren die SS-Scharfiihrer 
Eisenhut und Groten.164 Genau 15 Tage spater wurde 
in Esterwegen der 19jahrige Haftling Kleindienst »auf 
der Flucht erschossen«, als er Holz in eine Hiitte bringen 
muBte. Und in Neusustrum ermordete man am 4. Januar 
1934 auf die gleiche Weise den KPD-Funktionar August 
Hennig und den SPD-Redakteur Ludwig Pappen- 
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heim.165 In Meissnerhof, so wurde gemeldet, ware am 
9. Mai 1933 der Haftling Richard Ungermann entwichen 
und verschwunden. Tatsachlich war er ermordet und 
seine Leiche auf dem Gelande verscharrt worden. In 
Zwickau-Osterstein — als letztes Beispiel aus einem 
Konzentrationslager — miBhandelten die Schergen in 
einer der Arrestzellen im Keller den Unterbezirks- 
sekretar der KPD Martin Hoop schwer und erschossen 
ihn in der Nacht zum 12. Mai. In dem offiziellen Bericht 
nach Dresden hieB es, er sei geflohen.166 

Ebenso wurden bei Transporten in Konzentrations¬ 
lager Gefangene »auf der Flucht« ermordet, zum Bei¬ 
spiel am 5. Juli 1933 sieben Kommunisten und drei 
andere Arbeiter aus Braunschweig in Rieseberg, unter 
anderem Hermann Behme, Julius Bley, Hans Grimmin- 
ger, Reinhold Liesegang, Walter Romling, Gustav 
Schmidt und Willi Steinfass, am 30. Juli die Haftlinge 
Wladimir Kotkow, Paul Priifert und Paul Schabe durch 
die SS-Leute Liebisch, Prochnow, Schuster und Ziemach 
auf dem Weg von Hammerstein nach Sonnenburg, am 
7. August der ehemalige Sekretar des Ministerprasiden- 
ten der bayerischen Raterepublik und SPD-Redakteur 
Felix Fechenbach durch SS-Leute unter dem SS-Stan- 
dartenfiihrer Friedrich Griittemeyer auf dem PKW- 
Transport vom Gefangnis Detmold nach Dachau und 

am 19. Oktober der 21jahrige Wilhelm Wieder auf dem 
Wege von der Kemna kurz vor Neusustrum.167 

Haftlingsmorde gab es in einer Reihe anderer Lager. 
In Konigstein-Halbestadt beispielsweise wurde in der 
Nacht vom 15. zum 16. April 1933 der Heidenauer 
Arbeiter Fritz Gumbert zu Tode getrampelt. Sein Sarg, 
lautete der Befehl, sollte nicht mehr geoffnet werden, 
was dennoch geschah und Entsetzliches offenbarte.168 
In der Lichtenburg priigelten SS-Leute am 28. April den 
Maurer Ernst Richter aus Hintersinn bei Prettin zu 
Tode. Er hatte auf dem Heimweg Haftlinge gegriiBt und 
war deswegen miBhandelt worden. Am 2. Oktober starb 
hier auf gleiche Art der 21jahrige Friedrich Heinrich. 
Sein Vater und seine Braut hatten ihm jeweils ein Paket 
mitgebracht. Als eines zuriickgewiesen wurde, begehrte 
der Haftling auf, worauf ein SS-Posten ihn in den Arrest 
abfiihrte. In der Nacht zum 23. Februar 1934 erschlugen 
in der Lichtenburg SS-Leute den 31jahrigen Arbeiter 
Otto Hurras.169 In Meissnershof wurde am 15. Mai 
1933 der Arbeiter Ernst Walter umgebracht und sein 
Leichnam auf dem Hennigsdorfer Friedhof verscharrt. 
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Be* Gbexst.aatsanwalt. 

4 io26/33 

Betrifft; 

Todeserai t telungssache 
gege.i liggerstadt. 

IV ZJ >K/33- 

Bericht von 17.lo.1933. 

^snabruc1', den 6. Aovembex 1933. 

r'orriruf 3844. 

An 

'die Zentralstaatsanwalt 

beim Justizministarium 

in Berlin ,7.8 

Bilhelmstrasse 65 

* la Bachgang zu meinern Berichte vom 

17.X. 1933 teile ich noch Folgendes mit: 

Dem Leiter des hiesigen Staatspolizei- 

arntea Hegierungsrat Aderhold ist durch Vertrauens- 

leuta mitgeteilt worden,dass SS=Leute beabsichtig- 
i 

ten, den friiheren Polizdiprasidenten Eggerstadt zu 

ersehiessen., Dieser Bericht ist vor der Bachricht 

der Arsehiessung an die Staatspolizeistelle in Osna- 

bxlicV gelangt. 

Der Director der staatlichen Verwaltung 

der I-onzentrationslager Bergmann in Papenburg hat 

erklart, dass nach der Art der Ainschiisse und nach 

der ganzen JLage dee jfatortes es zweifelhaft sei 9 

dass Aggerstadt oei einen Fluchtversuch urns Leben 

geVomnen sei. In LLeppen haben in den letzten Tagen 

3S*Leute sich gebriistet, den friiheren Polizeiprrisi- 

denten Aggerst&dt uns Leben gebracht zu haben.Sie 

haben offentlieh in einer V/irtschaft den ganzen Sach- 

verbalt geschildert.Die Schilderung ging dahinfdass 

si e 



In Dachau verstarb am 19. Mai nach wiederholten 
schweren MiBhandlungen der Reichsbannerfunktionar 
Wilhelm.170 In Oranienburg wurden am 20. und 28. Juni 
die Kommunisten Hermann Hagendorf und Max Sens 
zu Tode gepriigelt. Als Todesursachen gaben Arzte 
Nierenentziindung bzw. Herzversagen an. Einem aus- 
landischen Korrespondenten gegeniiber gestand der 
Kommandant auch ein, daB es vier ErschieBungen »auf 
der Flucht« gegeben hatte. Auf dem Heuberg wurde am 
9. September, gleich nach seiner Einlieferung, der jiidi- 
sche Haftling Simon Laibowitsch zu Tode geschun- 
den171, und in Hohnstein in der Nacht zum 20. Mai 
1934 neben anderen der ehemalige sachsische Innen- 
minister, der Sozialdemokrat Hermann Liebmann, so 
massakriert, daB er unter den Handen der Tater starb.172 

Genauso wie die Nazigewalttater jeden Tag mit den 
Haftlingen unmenschlich umsprangen, gingen sie mit 
den Toten pietatlos um. In Sachsenburg wurde der am 
21. Oktober 1933 umgekommene Schneider Bruno KieB- 
ling und der etwa drei Wochen spater erstochene Bauer 
Schubert auf einen mit Stallmist und StraBenkot ver- 
schmutzten Ackerwagen geworfen und zum Friedhof 
gefahren. Der Kommandant meinte dazu zynisch, ein 
solcher »Leichenwagen« ware ortsiiblich.173 
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Noch unvollstandiger als die Aufzahlung von Mord- 
fallen muB die Gesamtzahl der Todesopfer in den 
Nazikonzentrationslagern von Friihjahr 1933 bis Friih- 
jahr 1934 bleiben. Fehlende oder auBerst liickenhafte 
Unterlagen sowie gefalschte Angaben machen es bis 
heute unmoglich, ein exaktes Bild zu erhalten. Auch 
Teilzahlen erwiesen sich als unzuverlassig. Beispielsweise 
hieB es lapidar in dem Bericht des Potsdamer Regie- 

rungsprasidenten vom 12. August 1933, in den aufgelos- 
ten KZ Bornicke und Meissnershof hatte es MiBhand¬ 
lungen mit Todesfolge, einen Selbstmord und zwei 
»ErschieBungen aus der Flucht« gegeben bzw. waren 
Arbeiter totgeschlagen worden.174 Aus Dachau sind 
zwar die Namen von 21 Haftlingen bekannt, die 1933 
gewaltsam umkamen. Doch zahlte ein Gefangener bis 
September dieses Jahres schon 24 neue Graber an der 
Lagermauer.175 In Hohnstein verzeichnete das Sterbe- 
register acht Tote. Nach der Auflosung 1934 wurden 
dort aber im Gelande verscharrte und eingemauerte 
Leichen entdeckt. Die Zahl der dortigen Opfer wird auf 
ungefahr 140 geschatzt.176 In der Lichtenburg gab es 
1933/34 sechs Tote177, in Neusustrum acht Todesfalle, 
davon vier durch SchuBverletzungen.178 Aus anderen 
Lagern existieren keine Unterlagen liber Sterbefalle, 
obwohl Tatzeugen liber dort verlibte Morde berichteten. 
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Entlassungen 

So willkiirlich wie die Nazis die Schutzhaft anordneten, 
so unberechenbar blieb, ob und gegebenenfalls wann 
ein Haftling freikam. Erfolgten 1933/34 — nicht zuletzt 
mit Blick auf das Ausland — regionale und zentrale 
Entlassungen, lieBen es die Machthaber in der Folgezeit 
(mit einer Ausnahme im April 1939) bei kleinerer 
GroBenordnung und individuellen Entscheidungen be- 
wenden. Dabei bedurfte das Freilassen eines jeden 
Schutzhaftlings der ausdriicklichen Zustimmung der 
zustandigen Gestapostelle. 

Das erste nennenswerte Freikommen aus der Schutz¬ 
haft gab es im Friihjahr 1933. Am 5. April regte der 
bayerische Ministerprasident Ludwig Siebert gegeniiber 
dem Staatskommissar des Innenministerium, Wagner, 
an, bis zum Osterfest 1000 bis 1500 Schutzhaftlinge zu 
entlassen. Acht Tage darauf informierte ihn Wagner, es 
wiirden iiber 1000 freikommen.1 

Moglicherweise gab es derzeit eine erste groBere 
Entlassung in PreuBen, wo Staatssekretar Grauert am 
24. April erlauterte: »In Anbetracht der inzwischen 
erfolgten Festigung« des Naziregimes und der »allgemei- 
nen Beruhigung der politischen Lage« erscheine eine so 
groBe Zahl von Schutzhaftlingen »nicht mehr erforder- 
lich«, zumal die Mehrzahl nicht aus eigenen Mitteln fur 
die Haft aufkommen konne, also dem Staat »erhebliche 
Kosten« entstiinden. Deswegen solle alsbald gepriift 
werden, welche Personen in Haft bleiben miiBten: 
»Grundsatzlichallediejenigen ..., bei denen im Hinblick 
auf ihre friihere politische Tatigkeit mit Sicherheit zu 
erwarten steht, daB sie nach einer etwaigen Freilassung 
sich erneut in staatsfeindlichem Sinne betatigen wiirden. 
Hierzu sind vor allem Personen zu rechnen, die sich in 
der kommunistischen Partei, deren Hilfs- und Neben- 
organisationen oder pazifistischen Vereinigungen als 
fiihrende Funktionare, Abgeordnete, Versammlungs- 
redner oder in anderer Weise als Agitatoren, insbe- 
sondere auch literarisch, bemerkbar gemacht haben. 
Selbstverstandlich hat in alien Fallen eine etwaige Riick- 
sichtnahme auf die personlichen Verhaltnisse der Inhaf- 
tierten gegeniiber den Erfordernissen der Aufrecht- 
erhaltung der Staatssicherheit zuriickzutreten.«2 

Bei dieser Entscheidung diirfte freilich die von Grau¬ 
ert genannte Kostenfrage eine sekundare Rolle gespielt 
haben. Im Vordergrund stand wohl eher: Seit dem 

1 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 2 Antifaschistischer Wider- 
anstalten, Versch., Nr. 8; Bay siandskampf..., T. I, S. 244 f., 
HStA. MA 106 299, B. 448. Dok. 199. 

28. Februar waren im ganzen Land Zehntausende ver- 
haftet worden. Hunderttausende wuBten ihre Ange- 
horigen in den Haftstatten schmachten, was zu Unge- 
wiBheit und Unruhe iiber deren Schicksal und zu 
uniiberhorbaren Protesten im In- und Ausland fiihrte. 
Zugleich meinte die Fiihrung des Naziregimes, nach- 
driicklich ihre terroristischen Herrschaftsmethoden de- 
monstriert zu haben. Jeder Schutzhaftling hatte sie 

entweder am eigenen Leibe gespiirt oder bei der MiB- 
handlung seiner Kameraden erlebt, zumindest aber 
angedroht erhalten. Mit der Weitergabe dieses Wissen 
im engen Kreis der Familie, unter Arbeitskollegen und 
Vertrauten rechnete das System durchaus, fand sie sogar 
niitzlich, wenn auch die den zu Entlassenden vorgelegten 
Verpflichtungserklarungen das nicht erkennen lieBen. So 
verfolgte die Nazifiihrung mit der Entlassung eines Teils 
der Gefangenen mehrere Absichten: Das lieB sich als 
noble Geste darstellen und konnte die Starke der neuen 
Machthaber demonstrieren; zugleich sollten die Berichte 
der Entlassenen abschreckend wirken. Dariiber hinaus 
boten diese dem Regime AnlaB, deswegen unter Um- 
standen erneut nach seinen ehemaligen Gefangenen zu 
greifen. 

Der amtliche »PreuBische Pressedienst« kommen- 
tierte Grauerts Schreiben laut »Vossischer Zeitung« 
vom 7. Mai unter Hervorhebung der Einschrankung wie 
folgt: Es wiirden jene Haftlinge entlassen, »die sich nicht 
fiihrend im staatsfeindlichen Sinne betatigt haben oder 
sonst in dieser Richtung hervorgetreten sind«. Voraus- 
setzung sei, daB »ihr Verhalten wahrend der Schutzhaft 
Gewahr dafur bietet, daB sie wahrend dieser zur besseren 
Einsicht gelangt sind und sich in Zukunft des leisesten 
Verdachts staatsfeindlicher Betatigung enthalten«. 

Beurteilungen iiber die Haftlinge durch Polizei- und 
andere Behorden zusammen mit Stellen der NSDAP gab 
es schon zuvor. So hielt der Stettiner Regierungs- 
prasident Ende Marz fest, warum Schutzhaftlinge weiter 
eingekerkert bleiben miiBten. Die Begriindungen laute- 
ten zum Beispiel: »in der kommunistischen Bewegung 
eine fiihrende Rolle gespielt«, »in der kommunistischen 
Partei ein riihriges Mitglied«, in ihr »an hervorragender 
Stelle betatigt«, »Politischer Leiter«, »am Schulungskurs 
der KPD fur Fortgeschrittene« beteiligt, »eifrig beta- 
tigt«, »recht wichtige Funktionarsposten bekleidet«, 
»Belastungsmaterial« vorgefunden, »kommunistische 
Zeitschriften vertrieben«, »an dem Bezirkstag der KPD« 
teilgenommen, »Angehoriger der Gemeindevertretung« 
usw. In einem Fall hieB es Mitte April gar, »bereits Ende 



1923 bis Mitte Januar 1924 in Schutzhaft genommen 
worden«.3 Solche Begriindungen setzten sich zeitlich 
fort und fanden auch in anderen Gebieten statt. So 
begriindete der Landrat im Osthavelland Mitte Mai die 
Haftfortdauer damit, daB der Betreffende »einer der in- 
telligentesten Kommunisten« sei.4 Oder im sachsischen 
Leisnig besprachen der Biirgermeister, der Polizeichef, 
der Stadtrat, die Stadtverordneten und Angehorige der 
Naziortsgruppe im Juni und Juli mehrmals die Umstu- 
fung von Haftlingen in andere Kategorien.5 

Uber ein SPD-Mitglied vermerkte der Landrat von 
Oberbarnim Mitte April: »Eine Gesinnungsanderung ist 
bei diesem iiberzeugten, alten Sozialdemokraten nicht 
anzunehmen.« Er miisse in Oranienburg bleiben. Mit 
dem gleichen Ziel auBerte sich der Oberbiirgermeister 
von Brandenburg am 1. September uber Friedrich Ebert, 
einen Gewerkschafter und einen Reichsbanner-Funk- 
tionar: »Im Hinblick auf ihre friihere politische Tatigkeit 
steht zu befiirchten, daB sie sich erneut im staats- 
feindlichen Sinne betatigen.«6 

Solche Schreiben lokaler Stellen, die die Schutzhaft 
verlangerten, gab es auch im folgenden Jahr. Zum 
Beispiel bezeichnete der Landrat des Kreises Beeskow- 
Storkow Mitte Marz 1934 Otto Franke als »Kommu- 
nist(en) iibelster Sorte«, der Landrat von Ostpriegnitz 
zur selben Zeit Ernst Luck als »geistige(n) Fuhrer der 
KPD im Kreise«. Der Oberbiirgermeister von Witten- 
berge charakterisierte ein Ehepaar gleichfalls als die 
»politischen Fuhrer und riihrigsten Funktionare der 
KPD«. Der Landrat von Jiiterbog vermerkte am 
24. Marz uber einen Schutzhaftling, er habe »die SA, 
die Polizei und die Anhanger des Dritten Reiches in 
iibelster Weise beschimpft«. Uber einen Sozialdemo¬ 
kraten hieB es: »Kreisleiter der SPD ..ganz besonders 
fanatischer Anhanger . . hetzte bei jeder Gelegenheit« 
usw.7 Ahnliche »Fiihrungsberichte« verfaBten die Ver- 
waltungen der Konzentrationslager, so die Polizeiab- 
teilung in Oranienburg im November 1933.8 

Grauerts Anweisung vom 24. April 1933 hing wohl 
mit Entlassungen zusammen, die aus propagandisti- 
schen Motiven fur den 1. Mai vorgesehen waren. Der 
Reichskommissar fur Sachsen jedenfalls erklarte am 
29. April, dieser Tag solle »zeigen, wie eng bereits jetzt 
das Band ist, das sich um alle DeutschbewuBten 
schlieBt«. Deshalb verfiigte er eine »weitgehende Entlas- 
sung von Schutzhaftlingen«. Die Ausfiihrungsbestim- 
mungen nahmen diejenigen aus, welche auch die preuBi- 
sche Regierung genannt hatte. Die Bayerische Politische 

3 WAP w Szczecinie, Rejencja 
Szczecinska, Wydzial Prezydial- 
ny. Nr. 12 048, k. 5-12; 
Nr. 12 056, k. 9. 
4 StA Potsdam, Rep. 2A, Regie- 
rung Potsdam, I Pol, Nr. 1090, 
Bl. 252. 
5 StA Leipzig, Nr. 551, Bl. 122, 
157, 170 u. 175f. 
6 StA Potsdam, Rep. 2 A, Re¬ 

gierung Potsdam, I Pol, Nr. 1165, 
Bl. 318; Nr. 1183, Bl. 436. 
7 Antifaschistischer Wider- 
standskampf..., T. I, S. 257 u. 
259, Dok. 212 u. 213; StA Pots¬ 
dam, Rep. 2 A, Regierung Pots¬ 
dam, I Pol, Nr. 1165, Bl. 426, 
434 u. 395. 
8 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
anstalten, Oranienburg, Nr. 6, 
Bl. 2. 
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Polizei schlug vor, zum 1. Mai 2000 Gefangene zu 
entlassen. Sie sollten jedoch aufmerksam beobachtet 
und, wenn sie sich politisch betatigten, sofort wieder 
inhaftiert werden. Tatsachlich kamen aus Dachau, wie 
ein Haftling berichtete, nur 100 frei. Und die bayerische 
Ubersicht vermerkte bis Ende Juni nur 402 Entlassun¬ 
gen.9 Laut »Bayerischen Kurier« vom 21. April wiirden 

in Wiirttemberg 1000 von 3000 Schutzhaftlingen frei- 

gelassen, darunter von den 2000 auf dem Heuberg 
Eingesperrten 400. Das KZ Osthofen hatte nach einer 
Meldung der Zeitung »Landeskrone« vom 6. Mai fiinf 
Tage zuvor 115 Gefangene entlassen. Aus Moringen 
kamen, wie die Presse vermerkte, am 2. Mai 100 Mann¬ 
er, Ende des Monats weitere 300 frei. Die »Hamburger 
Nachrichten« schrieben am 26. Mai, am Vortage habe 
der Polizeichef der Hansestadt, SA-Standartenfiihrer 
Alfred Richter, verkiindet, aus Wittmoor kamen zehn 
Gefangene heraus. Hingegen verwehrte der Bremer 
Polizeisenator Laue am 16. Juni Entlassungen, »so lange 

9 StadtA Leisnig, Nr. 551, Suche nach historischer Wahr- 
Bl. 94; ZStA Potsdam, heit, hg. von Christoph KleB- 
Film 14 365; Gegner des Natio- mann u. Falk Pingel, Frank- 
nalsozialismus. Wissenschaftler furt/ M./New York 1980, S. 208; 
und Widerstandskampfer auf der Bay HStA, M A 106 299, passim. 
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die niedertrachtige Hetze marxistischer Elemente andau- 

ert«. Im Gegenteil: Er drohte, freigekommene Schutz¬ 

haftlinge wieder einzusperren und auch »biirgerliche 

Elemente« in Schutzhaft zu nehmen, die »unsachliche 

Kritik an RegierungsmaBnahmen iiben«.10 

Wahrenddessen kam es nach dem Verbot der Gewerk- 

schaften am 2. Mai, dem der SPD am 22. Juni und der 

Auflosung der Bayerischen Volkspartei am 26. Juni zu 

neuen Verhaftungswellen. In Bayern wurden von Mitte 

bis Ende Juni 4925 Personen in Schutzhaft geworfen. 

Anfang Juli betrug dort die Zahl der politischen Ge- 

fangenen 6450, davon in Dachau 1953.11 In PreuBen 

sperrte man im Mai in 16 bzw. 18 der 34 Regierungs- 

bezirke 3068, im Juni in 18 Regionen 4746 Menschen 

aus politischen Griinden ein12, so daB es hier — 

vorsichtig geschatzt - iiber 12000 neue Haftlinge gab. 

Mitte Juli 1933 zahlte man in PreuBen 14000 Schutz- 

haftgefangene.13 

Das »Berliner Tageblatt« meldete am 11. Juni eine 

Zahl von 18000 Schutzhaftlingen, davon 12000 in Preu¬ 

Ben. Der Exilvorstand der SPD bezeichnete im »Prager 

Tageblatt« vom 13. Juli diese Angaben zu Recht als zu 

niedrig. Aufgrund einer Anfrage des Reichsinnenmini- 

steriums vom 27. Juli teilten die einzelnen Lander fol- 

gende Zahlen iiber Schutzhaftlinge fur das Monatsende 
mit: 

Anhalt 112 

Baden 539, davon 312 in Konzentrations- 

lagern 

4152, davon 2218 in Dachau 

248 

219 

682, davon 62 Frauen 

145, samtlich im KZ Osthofen 

17 

27 

35 

Bayern 

Braunschweig 

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Lippe-Detmold 

Liibeck 

Mecklenburg- 

Schwerin 

Mecklenburg- 

Strelitz 

Oldenburg 

PreuBen 

Sachsen 

Schaumburg- 

Lippe 

Thiiringen 

Wiirttemberg 

16, davon 6 im KZ Oranienburg 

170 

14906 

4500 

24 

16, davon 15 Kommunisten 

971 im KZ Heuberg, 22 Frauen im 

KZ Gotteszell, rund 50 in Gerichts- 

gefangnissen 

Insgesamt also 26861 14. Allerdings schrieb anschlieBend 

das Auswartige Amt den diplomatischen Missionen nur 

10 MarJSolek/Ott, S. 433. 
11 Errechnet nach: Bay HStA, 
MA 106 299, passim. 
12 ZStA Merseburg, Rep. 77, 
Tit. 4043, Nr. 18, Bl. 268-516. 

13 ZStA Potsdam, Film 14 929. 
14 Ebenda, Reichsministerium 
des Inneren, Nr. 25 708, 
Bl. 366-398. 

von 26789 Personen, womit sie im Ausland »auf- 

tauchenden iibertriebenen Geriichten« entgegentreten 

sollten.15 

Auflosungen 
erster Lager 

Um Kosten zu sparen, regte Ende April die sachsische 

Regierung an, die Schutzhaftlinge in groBen Lagern zu- 

sammenzufassen.16 Aus »rein« nationalsozialistischen 

»Ersparsamkeitsmotiven« schlug auch der Fiihrer der 

SA-Standarte 208 dem Regierungsprasidenten von Pots¬ 

dam am 24. April vor, alle Schutzhaftlinge des Bezirks 

in Oranienburg zu konzentrieren.17 Ebenso wurde Ende 

Juni die Auflosung des KZ Zschorlau begriindet.18 

Hinzu traten propagandistische Absichten, mit denen 

der zunehmenden Berichterstattung der Exil- und der 

auslandischen Presse iiber Terror und Konzentrations- 

lager begegnet werden sollte. Einige Male gaben Straf- 

taten der Wachmannschaften gegeniiber AuBenstehen- 

den AnlaB, Lager zu schlieBen, wie unter anderem die 

Vergewaltigung einer jungen Frau durch SA-Leute des 

KZ Bornicke am 15. Juni.19 Solche Griinde bewogen 

wohl den Regierungsprasidenten in Potsdam, am 24. Ju¬ 

ni offenbar auf Berliner Anregung anzuweisen, alle 

Haftlinge nach Oranienburg zu transportieren und samt- 

liche anderen Konzentrationslager zu schlieBen. Amts- 

rat Ernst Piefke vom preuBischen Innenministerium 

bekraftigte elf Tage spater diese Order.20 (Vgl. Tabel- 

le 17) 

Zugleich lieBen die Behorden aus bestehenbleibenden 

Lagern Haftlinge in andere verlegen. So ordnete das 

preuBische Innenministerium am 30. August an, »von 

den im Konzentrationslager Oranienburg einsitzenden 

Schutzhaftlingen die Prominenten, Intellektuellen und 

Juden auszuwahlen« und in die Moorlager iiberzu- 

fiihren, was mit 18 Gefangenen am 6. September ge- 

schah. Am 1. September verlangte das Ministerium, 

200 Haftlinge aus Oranienburg nach Sonnenburg zu 

schaffen, was am 9. September erfolgte. Am 12. Oktober 

befahl es, samtliche weiblichen Haftlinge in Moringen 

zu konzentrieren, und am 18. November, alle mann- 

lichen Gefangenen aus Moringen nach Oranienburg 

zu transportieren.21 Schon am 17. Oktober waren aus 

dem Wuppertaler KZ Kemna die ersten 111 Insassen 

nach Neusustrum verschleppt worden. Und am 3. No¬ 

vember hatte der Merseburger Regierungsprasident an- 

15 Ebenda, Film 4587; IMG 
Bd. 29, S. 178, Dok. PS-1956. 

16 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 99. 
17 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1191, Bl. 22. 
18 StA Dresden, KH Zwickau, 
Nr. 3044, Bl. 39. 
19 StA Potsdam, Rep. 2 A, 

Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1171, Bl. 399. 
20 Ebenda, Nr. 1183, Bl. 55 u. 
92. 
21 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1183, Bl. 538fT.; Rep. 6 B, 
Landratsamt Cottbus, Nr. 637, 
Bl. 28; Rep. 2 A, Regierung 
Potsdam, I Pol, Nr. 1184, 
Bl. 258. 
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Tabelle 17 

Auflosung von Konzentrationslagern bis Oktober 1933 

Datum Lager bzw. 
Schutzhaftabteilung 

Transport 
der Haftlinge nach 

vor 9. Mai Neuruppin - 

12. Mai Waldheim ? 

Mai Halle Lichtenburg 

Mai Reichenbach Zwickau 

Mai Struppen Hohnstein 

27. Mai Pappenheim Colditz u. Sachsenburg 

28. Mai Konigsbriick Hohnstein 

Ende Mai Havelberg Perleberg 

Ende Mai Konigstein-Halbestadt Hohnstein 

10. Juni Gollnow Sonnenburg 

10. Juni Plaue Sachsenburg 

11. Juni Hainichen Colditz u. Sachsenburg 

26. Juni Bautzen Dresden u. Hohnstein 

28. Juni Perleberg Oranienburg 

Ende Juni WeiBenfels Lichtenburg 

11. Juli Alt-Daber Oranienburg 

11. Juli Bomicke Oranienburg 

12. Juli Zschorlau Sachsenburg u. Zwickau 

Ende Juli Meissnershof ? 

Ende Juli Nohra ? 

Anfang August Magdeburg Lichtenburg 

8. August Hammerstein Sonnenburg 

10. August Breslau Esterwegen 

10. August Hainewalde Hohnstein u. Sachsenburg 

10. August Leschwitz Moorlager 

Mitte August Neustadt a. d. Haardt Dachau 

August Quednau + Esterwegen 

August Dornburg ? 

9. September Erfurt Esterwegen 

12. September Bremen-MiBler Bremen-Ochtumsand 

11. Oktober Benninghausen Moorlager 

17. Oktober Wittmoor Hamburg-Fuhlsbuttel 

24. Oktober Bergkamen ? 

27. Oktober Kuhlen Moorlager 

+ Auf einer Teilstrecke iiber die Ostsee mit der «PreuBen». 

Quelle: Zusammengestellt, soweit verlaBliche Angaben vorliegen, 
nach zeitgenossischen Schriftstucken und Publikationen, Berichten 
ehemaliger Haftlinge und Untersuchungen nach 1945 in verschiede- 
nen Archiven und Veroffentlichungen, die wegen ihrer Vielzahl hier 
nicht angefiihrt werden konnen. 

geordnet, 54 Schutzhaftlinge aus Polizei- und Justizge- 

fangnissen in die Lichtenburg zu bringen.22 

Wahrenddessen war am 14. Oktober vom preuBischen 

Innenministerium festgelegt worden, nur Brandenburg, 

Lichtenburg, die Moorlager und Sonnenburg seien als 

staatliche Konzentrationslager anzusehen, Brauweiler 

und Moringen stiinden ihnen gleich. Weitere Lager 

wiirden nicht mehr anerkannt und bis Jahresende auf- 

gelost. Haftlinge diirften solchen Lagem nicht mehr 

zugefiihrt werden.23 
In diesem Zusammenhang wies am 4. November das 

preuBische Ministerium des Inneren an, das KZ Ora- 

nienburg bis 12. des Monats aufzugeben. 300 Haftlinge 

sollten nach Sonnenburg, nochmals fast 300 nach Bran- 

22 Ibach, S. 80; Arch. Lichten- 23 SS im Einsatz, S. 207. 
burg. Nr. 133. 

denburg iibergefuhrt werden.24 Sechs Tage spater hielt 

man in diesem Ministerium iiber Wuppertal-Kemna fest, 

wegen »der Ungeeignetheit der Fabrikraume, beim Feh- 

len der Waschgelegenheit und zu den sonst gegebenen 

sanitaren Mangeln« konne eine Zustimmung »zum 

Fortbestand des Lagers« nicht erteilt werden. Auch sei 

»die Notwendigkeit der Beibehaltung dieses Lagers nicht 

anzuerkennen«. Deshalb werde beabsichtigt, es »noch 

im Laufe des Monats November ganz aufzulosen und 

die Haftlinge in staatliche Konzentrationslager ver- 

bringen zu lassen«.25 
Aus nicht ersichtlichen Grunden verzogerte sich so- 

wohl die SchlieBung der Kemna als auch die Auflosung 

von Oranienburg. Schon am 24. November 1933 wies 

dasselbe Ministerium an, fast 400 Schutzhaftlinge aus 

Gefangnissen der Regierungsbezirke Arnsberg, Breslau, 

Liegnitz und Oppeln ins KZ Oranienburg zu schaffen. 

Der ErlaB reduzierte das fiinf Tage spater auf 120 Haft¬ 

linge aus den Regierungsbezirken Breslau, Schleswig 

und Stettin sowie 50 aus dem Berliner Geheimen Staats- 

polizeiamt.26 Kurz darauf verlegte man am 5. Dezember 

die Haftlinge von Holstendorf nach Ahrensbok, am 

21. Dezember die vom Heuberg und aus Ulm zum neuen 

KZ Kuhberg sowie nach Ankenbuck und Kislau.27 

Das sachsische Ministerium des Innern ordnete am 

15. August erneute Uberpriifungen der Schutzhaftlinge 

an. Doch teilte am 18. September das Dresdner Landes- 

kriminalamt mit, auf Anordnung des Geheimen Staats- 

polizeiamtes hatten ab sofort alle Entlassungen zu 

unterbleiben. Die Vorbereitungen seien jedoch weiter- 

zufuhren, so daB sie nach Aufheben der Sperre einsetzen 

konnten.28 Auch in PreuBen waren am 11. August und 

19. September erneute Uberpriifungen, im August spe- 

ziell von sozialdemokratischen Gefangenen, verfugt wor¬ 

den. Daraufhin kamen etwa 3000 Haftlinge frei.29 Doch 

verhangte Himmler am 22. Oktober iiber Dachau eine 

Entlassungssperre, ebenso ungefahr zur gleichen Zeit 

der Leiter der Polizeiabteilung des KZ Oranienburg.30 

Wenn auch in Dachau und Oranienburg aus unter- 

schiedlichem AnlaB, so paBten die bayerischen mit 

den preuBischen und sachsischen MaBnahmen und den 

folgenden Schritten zusammen. 

24 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol. 
Nr. 1184, Bl. 224. 
25 Ibach, S. 113. 
26 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1155, Bl. 78; Dok.-Zentrum, 
KZ und Haftanstalten, Oranien¬ 
burg, Nr. 4/5, Bl. 166. 
27 ZPA, St 62/5/10; Stokes, 
Eutin, S. 587; ZStA Potsdam, 
Reichsministerium des Inneren, 
Nr. 26 058, Bl. 284f.; Verzeichnis 
der Haftstatten unter dem Reichs- 
fuhrer-SS 1933-1945. Konzen¬ 
trationslager und deren AuBen- 
kommandos sowie andere Haft¬ 
statten unter dem Reichsfiihrer- 
SS in Deutschland und deutsch- 

besetzten Gebieten, Arolsen 
1979, S. 5; Schatzle, Stationen 
..., S, 30. 
28 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 224; StA Bautzen, AH Baut¬ 
zen, Nr. 7542, Bl. 106. 
29 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam I Pol, 
Nr. 1183, Bl. 410. WAP w 
Szczecinie, Rejencja Szczecinska, 
Wydzial Prezydalny, Nr. 12 045, 
k. 1045-1049; ZStA Potsdam, 
Reichsministerium des Inneren, 
Nr. 25 709, Bl. 71. 
30 Bay HStA, MA 105 490, 
unfol.; Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Oranienburg, 
Nr. 8, Bl. 311. 
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Weihnachts- 
entlassungen 
1933 

Laut »Volkischem Beobachter« vom 27. Oktober gab 

es zu dieser Zeit rund 22000 Schutzhaftlinge, davon 

zirka 15000 in PreuBen. Kurz zuvor, am 18. Oktober, 

hatte Hitler, wie das preuBische Geheime Staatspolizei- 

amt fast zwei Wochen danach informierte, geauBert, 

anlaBlich der Reichstagswahl am 12. November politi- 

sche Gefangene entlassen zu wollen. Demagogisch wur- 

de dabei auf eine angebliche Versohnung des Volkes 

verwiesen, deren Kronung die Freilassungsaktion sein 

sollte.31 Einen Tag nach der Wahl teilte das Pro¬ 

paganda- dem Innenministerium mit, Hitler wolle anlaB¬ 

lich des Wahlsieges Haftlingen »die Freiheit schenken«. 

Vorschlage sollten beschleunigt vorgelegt werden, aller- 

dings nicht fur »Personlichkeiten, die eine fuhrende 

Stellung bekleidet« hatten. Am folgenden Tag nahm der 

Staatssekretar in der Reichskanzlei, Hans-Heinrich 

Lammers, einiges zuruck, wenn er erklarte, daB Hitler 

»lediglich erwogen habe, einen solchen Gnadenakt ein- 

treten zu lassen«. Er bitte, nur zu prufen, ob 2000 Haft- 

linge dafiir in Frage kamen.32 

Dazu versandten das sachsische Geheime Staats- 

polizeiamt am 16. und der Reichsinnenminister am 

18. November entsprechende Schreiben, wobei Berlin 

schon Richtzahlen nannte: fur PreuBen bis zu 1200, 

Bayern 250, Sachsen 150, die anderen Lander noch 
weniger.33 

Am 24. November verwies der preuBische Minister 

des Inneren darauf, daB es nach den vorangegangenen 

groBeren Entlassungen schwierig sei, nochmals 1200 

geringfugige Falle herauszufinden. Er nehme etwa 1000 

an, wenn die Freilassungen der letzten Zeit angerechnet 

wiirden.34 Vier Tage spater bestimmte das Ministerium, 

nur es entscheide iiber Entlassungen von Schutzhaft- 
lingen.35 

Am 5. Dezember teilte Goring dem preuBischen Ge- 

stapo-Chef mit: Nachdem er die Fiihrung der Politi- 

schen Polizei libernommen habe, sehe er »die Gewahr 

fur die Aufrechterhaltung der Ordnung im Staate und 

die Niederhaltung der marxistisch-kommunistischen Be- 

wegung auch bei einer Milderung der SchutzhaftmaB- 

nahmen gegeben«. Er »halte es bei der Beruhigung der 

innerpolitischen Lage und im Hinblick auf die abge- 

schlossene Stabilisierung des nationalsozialistischen Re¬ 

giments fur tragbar, auf diese Weise in 2 Etappen bis 

Weihnachten noch rund 5000 Gefangene zur Entlassung 

zu bringen«. Entsprechend sollten die Regierungsprasi- 

denten Weisungen zur Vorbereitung erhalten. »Damit 

die Entlassungen ihren erzieherischen Zweck nicht ver- 

31 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium des Inneren, Nr. 25 709, 
Bl. 113 R. 
32 Ebenda, BI. 156. 
33 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 286; StA Dresden, Ministe¬ 

rium fur Auswartige Angelegen- 
heiten. Nr. 4842, Bl. 166. 
34 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium des Inneren, Nr. 25 707, 
Bl. 171. 
35 BA Koblenz, R 58/264, unfol. 

fehlen, haben sie als Sammelentlassungen zu erfolgen, 

wobei Beauftragte der Geheimen Staatspolizei oder die 

Lagerkommandanten gehalten sind, die versammelten 

Gefangenen auf die Griinde dieser meiner Anordn ungen 

hinzuweisen. Die zur Entlassung kommenden Gefan¬ 

genen sind insbesondere iiber meine Absicht aufzu- 

klaren, sie dem Wunsche des Fiihrers entsprechend 

wieder in die nationalsozialistischen Volksgemeinschaft 

einzuordnen; sie sind aber auch nicht im Unklaren 

dariiber zu lassen, daB ich mit riicksichtsloser Strenge 

diejenigen, die die GroBmut des nationalsozialistischen 

Staates emeut mit staatsfeindlichen Treibereien entgel- 

ten, in unnachsichtiger Weise und fur immer unschadlich 

machen werde. Diese meine MaBnahme ist in geeignet 

erscheinender Form in der Offentlichkeit bekannt zu 

geben. Dabei ist darauf hinzuweisen, daB ich diese 

groBzugige Entlassungsaktion als einen Versuch be- 

trachte, den ich fortzusetzen gedenke, falls die Entlasse- 

nen nicht riickfallig werden sollten.« Aus gleichen pro- 

pagandistischen Uberlegungen, wohl nicht zuletzt mit 

Blick auf das Ausland, setzte Goring hinzu, er halte es 

fur geboten, »daB mehr und mehr von der Verhangung 

der Schutzhaft abgesehen wird und Personen, die sich 

politisch betatigt und strafbar gemacht haben, den 

ordentlichen Gerichten zugefiihrt werden. Der Mithilfe 

der preuBischen Staatsanwaltschaften und Gerichte bin 

ich nach den mir bekannt gewordenen Urteilen der 

letzten Zeit gewiB.«36 

Auf ahnliche Uberlegungen verwies ubrigens am 

20. Marz 1934 der Reichsstatthalter in Bayern: »Der 

totale nationalsozialistische Staat, wie er heute besteht, 

wird im Gebrauch dieser Mittel (der Schutzhaft - d. 

Verf.) umsomehr einen anderen MaBstab anlegen kon- 

nen und durfen, als (der Verordnung vom 28. Februar 

1933 — d. Verf.) nachfolgende Gesetze und Verordnun- 

gen eine Reihe strafrechtlicher Tatbestande schufen, die 

die Schutzhaft entbehrlich machen . . . Durch die Er- 

richtung der Sondergerichte und die Vorschriften iiber 

das Schnellverfahren ist eine rasche Aburteilung gewahr- 
leistet.« 37 

Die Durchfiihrungsanweisung des Gestapo-Chefs 

Diels vom 7. Dezember 1933 bezog sich auf Falle, wo 

ein »verhaltnismaBig geringer AnlaB« fur die Schutzhaft 

vorlag. Sie bestimmte als Entlassungstage den 16. und 

17. sowie den 22. und 23. Dezember. Diels betonte 

deutlich die »hohe innen- und auBenpolitische Bedeu- 

tung« der Freigaben. AuBerdem legte er am 12. Dezem¬ 

ber fest, daB Entlassungen durch ortliche Polizeibe- 

horden unmittelbar bei den Kommandanturen der Kon- 

zentrationslager zu beantragen seien.38 

Inzwischen war der Wortlaut von Gorings Schreiben 

der Presse iibergeben worden, die ihn am 8. Dezember 

36 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1155, Bl. 81 f. 
37 Bay HStA, MA 106 299, 
Bl. 175. 

38 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1155, Bl. 83f. 
39 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Bl. 301. 
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abdruckte. Das »Hamburger Fremdenblatt« setzte hin- 

zu, anlaBlich des Weihnachtsfestes habe auch Himmler 

die Entlassung von 500 Haftlingen verfugt. 

Das sachsische Innenministerium gab am 18. Dezem- 

ber an, 350 bis 400 Gefangene freilassen zu wollen. Die 

Durchfuhrungsbestimmungen vom folgenden Tag legte 

fur jede Kreishauptmannschaft 90, fur die von Dresden- 

Bautzen 130 Personen fest. »Ausgeschlossen sind ehe- 

malige marxistische Abgeordnete des Reichstags und 

des Landtags.«39 Anhalt sprach von zehn zu Entlassen- 

den. Baden nannte 50. Braunschweig rechnete mit 

20 Personen. Bremen hatte schon 15, Hamburg 150 

entlassen. Oldenburg verwies auf 25 Freigelassene. Thii- 

ringen schlug 20 vor. Wiirttemberg dachte an 100, von 

denen schon 30 frei waren. Die Angaben — ohne Hessen 

— summierten sich auf 5827 Personen.40 

Einen Monat spater regte der Reichsstatthalter in 

Bayern an, anlaBlich des ersten Jahrestages des 30. Ja- 

nuar 1933 erneut Schutzhaftbefehle aufzuheben. Die 

politische Polizei teilte am 22. Marz 1934 mit, 600 seien 

entlassen worden.41 

Wieviel wirklich um den Jahreswechsel 1933/34 frei- 

kamen, vermerkte keine Ubersicht. Es traf eher das ein, 

was Dachauer Haftlinge, den propagandistischen Rum- 

mel durchschauend, berechneten: Wochentlich waren 

bisher 60 bis 70 Gefangene entlassen worden, die letzten, 

bevor der Stopp begann, am 16. Oktober. Am 7. Dezem- 

ber stand dann in den Zeitungen, 400 wiirden aus 

Dachau freikommen. Ohne das Verbot waren aber in 

diesem Zeitraum 490 Haftlinge aus dem Konzentra- 

tionslager entlassen worden. »Diese >Aufgesparten< lieB 

man dann in der Woche vom 8. bis 15. Dezember frei«, 

kommentierte ein Haftling, »und nannte das eine >Weih- 

nachtsamnestie<.« Das Fazit lautete: »Diese ganze Ko- 

modie von Versohnung und Amnestie war nur fur 

eine Wirkung auf das Ausland eingestellt. Tatsachlich 

blieb alles bei der alten Praxis. Man konnte zwar viele 

enthaften, nachdem man ja vorher mehr Menschen 

verhaftet hatte als jemals in der Geschichte eines Vol- 

kes.«42 

Den Begriff Amnestie, der ohnehin nicht zutraf, stellte 

die NS-Presse groB heraus. In diesem Zusammenhang 

schilderte die Berliner »Nachtausgabe« vom 19. Dezem¬ 

ber, wie Diels im KZ Brandenburg gegen die Exilanten 

wetterte. Sie hatten durch ihre Behauptung, die Freilas- 

sungsaktion sei nur ein Manover, diese fast in Frage 

gestellt. Er habe die zu Entlassenden aufgefordert, sich 

der jetzigen Staatsordnung gehorig zu fiigen, andernfalls 

sie »auf unnachsichtige Strenge« gefaBt sein miiBten. 

Die Zeitung verbreitete sich weiter liber die angeblich 

»versohnliche Stimmung« in Oranienburg, wo der Ber¬ 

liner Stadtkommissar Julius Lippert den 216 Freige- 

lassenen43 versprochen habe, er werde ihnen nach 

40 ZStA Potsdam. Reichsmini- 41 Bay HStA, MA 106 299, 
sterium des Inneren, Nr. 25 709, Bl. 245. 
Bl. 165 u. 168ff. 42 Ecker, S. 49f. 

43 ZPA, I 2/3/45. 

Kraften behilflich sein, daB sie in Arbeit kamen und 

»nicht schlechter behandelt wiirden als andere«. An die 

1135 aus den Moorlagern zu Entlassenden wandte 

sich Diels, wie das »Osnabriicker Tageblatt« am 24. De¬ 

zember berichtete. Der Gestapo-Chef fand billige Wor- 

te: Strich unter die Vergangenheit gezogen, neuer An- 

fang, der Volksgemeinschaft wiedergegeben, nicht als 

Vorbestrafte anzusehen, der Staat meine es gut mit ihnen 

und werde sich darum kiimmern, ihnen Arbeitsplatze 

zu besorgen usw. Diels drohte jedoch zugleich, daB sie 

bei unveranderter Haltung wieder in Konzentrations- 

lager geworfen wiirden.44 

Ein ehemaliger Haftling erinnerte sich anderer Satze 

und Tricks des Gestapo-Chefs: Ihr bleibt noch erwerbs- 

los, laBt euch nicht wieder verhetzen. Dann habe Diels 

gefragt, wer Kommunist sei. »Uber 1000 Arme erheben 

sich. Der Pressefotograf knipst. Unterschrift: Alle Ent- 

lassenen griiBen mit Heil Hitler. >So jetzt konnt ihr euch 

mal warmen!< Alle schlagen die Hande aneinander, 

springen in die Hohe, um die erstarrten, ausgehungerten 

Korper zu beleben. Der Pressefotograf knipst. Bildun- 

terschrift: Beifallstiirme antworten Herrn Diels. Die 

Regie hat geklappt.«45 

Am 5. Januar 1934 wandte sich der Gestapo-Chef an 

die preuBischen Polizeibehorden, damit sie den Entlasse- 

nen keine Schwierigkeiten bereiteten und nicht benach- 

teiligten, ihnen vielmehr Forderung und Unterstiitzung 

angedeihen lieBen.46 

Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus. Schon am 

24. April 1933 hatte Grauert bestimmt, entlassene KZ- 

Haftlinge miiBten eine Verpflichtung unterschreiben, 

wonach sie sich kiinftig jeder staatsfeindlichen Betati- 

gung enthalten miiBten, auch keine Anspriiche erheben 

diirften, die sich aus der Haft ergaben. SchlieBlich sei 

ihnen aufzuerlegen, sich regelmaBig bei der Polizei zu 

melden. Ein solcher Verpflichtungsschein war bereits am 

1. April vom sachsischen Landeskriminalamt formuliert 

worden.47 Ahnliche Reverse gab es in Bayern, wie der 

»Frankische Kurier« am 6. April festhielt. In Cottbus 

bekam die Erklarung gar den Zusatz, jede »bekanntwer- 

dende Handlung der Kommunisten sofort der politi- 

schen Polizei zu melden.«48 

Vor der Entlassung wurden die Haftlinge sehr griind- 

lich durchsucht, ob sie keine Aufzeichnungen mit- 

nahmen. Dabei kiindigten ihnen Dachauer SS-Fiihrer 

44 In seinen Erinnerungen sind 
davon freilich nur beschonigende 
Satze zu lesen {Diels, S. 353). 
Dabei schreibt er sich zugleich 
wortreich zu, die Entlassungen 
gegenuber Goring und Hitler 
durchgesetzt zu haben (ebenda, 
S. 344 IT.). — Auch die Angabe 
der »Osnabriicker Zeitung«, 
1500 waren freigekommen, war 
falsch. Es handelte sich um 1135 
{Als sozialdemokratische Arbei- 
ter..., S. 72). In Esterwegen 
waren danach am 30. 12. 1933 

nur noch 200 Haftlinge (BA 
Koblenz, NachlaB Heilmann, 
Film 25, Aufn.-Nr. 64). 
45 Der Gegen-Angriff v. 
14. 4. 1934. 
46 ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium. Nr. 6665, Bl. 111 ff. 
47 Antifaschistischer Wider- 
standskampf. .., S. 245, 
Dok. 199; StadtA Leisnig, 
Nr. 551, Bl. 76. 
48 StA Potsdam, Rep. 6 B, 
Landratsamt Cottbus, Nr. 639, 
Bl. 34. 
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an: »Wer etwas liber bestimmte Lagerereignisse erzahlt, 

kommt sofort wieder ins Lager und verlaBt es zum 

zweiten Male nicht mehr lebend!« Oder: »Ich warne 

euch! Wenn ihr zu Hause nicht den Mund haltet, kommt 

ihr hierher zuriick - und dann kommt keiner lebend 

heraus! Dachau wird in 50 Jahren auch noch bestehen.« 

Ahnliche Morddrohungen fielen auch in den KZ Ko- 

nigstein und Lichtenburg. In Moringen muBten die zu 

Entlassenden sich schriftlich zum Schweigen verpflich- 
ten.49 

Wie das sachsische Landeskriminalamt schon am 

20. Marz 1933 festgestellt hatte, rieten KPD-Kuriere den 

Angehorigen politischer Gefangener, diesen mitzuteilen, 

»die ihnen vorgelegten Reverse ohne jedes Zogem zu 

unterschreiben, damit ihnen eher Aussicht gegeben sei, 

wieder entlassen zu werden, urn dann ihre Parteiinter- 

49 Ecker, S. 16; Rubner, S. 76; S. 211; Moringen, in: Konzen- 
Tabaschnik, S. 109; Kleine, trat ions lager, S. 215. 

essen mit groBerem Nachdruck betreiben zu konnen«.50 

Diese Auffassung setzte sich nach langeren Diskussionen 

im September unter den Kommunisten im KZ Sonnen- 

burg durch.51 

Von den freigekommenen KZ-Insassen verlangte die 

Amtshauptmannschaft Dobeln am 24. Juni, der Be- 

treffende habe sich zwischen 22 und 6 Uhr in seiner 

Wohnung aufzuhalten und einmal taglich beim Biirger- 

meister vorzustellen. Am 4. August ordnete sie Haus- 

suchungen und wiederholte nachtliche Kontrollen bei 

ehemaligen Schutzhaftlingen an.52 Gleiche und ahnliche 

Repressalien gab es in anderen Gebieten. Die Kom- 

mandantur des KZ Heuberg forderte zum Beispiel im 

50 StA Leipzig, AH Leipzig, 52 StadtA Leisnig, Nr. 551, 
Nr. 1752, Bl. 115. Bl. 145 u. 7If. 
51 ZPA, EA 460; Sdgebrechi, 
S. 216f. 
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Juli von Entlassenen neben regelmaBiger Meldung so- 

gar, Kautionen oder Biirgen zu stellen.53 

Der SPD-Funktionar Ecker beschrieb die Situation 

eines Entlassenen: »Das drohende Gespenst einer neuen 

Verhaftung steht vor ihm. Das Denunziantentum bliiht 

im Dritten Reich wie das Unkraut im Brachfeld. Oder 

es brauchen nur an seinem Wohnort des Nachts drei 

Pfeile, das Zeichen der sozialdemokratischen Eisernen 

Front, auf die AsphaltstraBe gemalt zu werden, schon 

kann die neuerliche Verhaftung erfolgen. Der aus dem 

Konzentrationslager Entlassene, der alle Schrecken die- 

ser Schandstatte kennt, hat keine ruhige Stunde mehr, 

weder bei Tag noch bei Nacht. Er ist trotz der ihm 

gegebenen >Freiheit< ein unfreier Mensch, auf Schritt 

und Tritt iiberwacht.« AuBerdem »beginnen neue Sor- 

gen«, fugte Ecker hinzu. »Fast jeder hat durch die 

Einlieferung ins Konzentrationslager auch seinen Ar- 

beitsplatz, seine wirtschaftliche Existenz, verloren. Was 

nun? Er steht vor dem Nichts. Er kehrt zu einer 

mittellosen Familie heim, die gehungert und gedarbt hat 

— wie er selber.«54 

Konzentration in 
grofceren Lagern 

Nach den Entlassungen zum Jahreswechsel 1933/34 

wurden in einer zweiten Zusammenfassungsphase wei- 

tere Konzentrationslager geschlossen und die Insassen 

in anderen Lagern zusammengezogen. 

Fur die Emslandmoorlager, in denen sich die Haft- 

lingszahlen erheblich reduziert hatten, gab es seit Anfang 

1934 in der preuBischen Ministerialbiirokratie Uber- 

legungen, diese der Justiz zuzuordnen. Ein Motiv riihrte 

offenkundig aus den antifaschistischen Enthiillungen 

iiber diese Gewaltstatten im Ausland her; ein anderes 

nannte Goring am 15. Februar in seinem Schreiben an 

den preuBischen Landwirtschaftsminister: »groBziigige 

Moorkultivierung«. Dazu erbat er Vorschlage. Gleich- 

zeitig iibertrug er dem Landwirtschaftsministerium die 

Aufsicht und Verwaltung der im Moor errichteten und 

vorbereiteten Lager und ordnete dazu von dem Gestapa 

den Ministerialrat Franz Janisch ab. Einzelheiten solle 

das Landwirtschaftsministerium mit den Ministerien 

der Justiz, der Finanzen und des Inneren sowie dem 

Gestapa vereinbaren. Fiinf Tage darauf prazisierte 

Goring, dem Landwirtschaftsministerium obliege die 

technische Durchfiihrung, dem Justizministerium die 

Verwaltung.55 

Das zielte darauf ab, die Lager V (Neusustrum) und 

IV (Brual-Rhede), das im Herbst 1933 als Konzentra¬ 

tionslager errichtet, und VI (Oberlangen), das im Herbst 

fertiggestellt und als Ausbildungsstatte fiir SA-Wach- 

leute genutzt wurde, als Strafgefangenenlager der Justiz 

zu iibertragen. Ein Bericht, den der Direktor der Haft- 

anstalt Munster iiber eine Besichtigung am 22./23. Fe¬ 

bruar anfertigte, sprach von einer Hilfsstrafanstalt mit 

gegenwartig 626 Zuchthausgefangenen in Neusustrum 

und schlug Veranderungen im Verwaltungsbereich vor. 

Ein weiterer Besuchsbericht vom 10. Marz, der schon 

423 Straflinge in Oberlangen vermerkte, regte vor allem 

eine hohere Besoldung des SA-Personals an.56 

Am 23. Marz schlieBlich entschied eine Besprechung 

beim preuBischen Justizminister Hanns Kerri, daB der 

Strafvollzug am 3. April die drei Lager iibernehme. Ihr 

Leiter werde der Kommandant des KZ Oranienburg, 

Schafer. Der SA-Sturmbannfiihrer brachte seinen bishe- 

rigen Adjutanten mit, setzte den vormaligen Chef der 

Oranienburger Wachtruppe, Tausch, als Leiter der 

Kommandantur und den ehemaligen Verantwortlichen 

des Oranienburger Nebenlagers Elisenau, Maue, als 

Kommandanten des Lagers Neusustrum ein. Das SA- 

Wachpersonal blieb dasselbe wie in den bisherigen 

Konzentrationslagern im Moor. Ab 1. Mai kam dann 

noch das Lager I in Borgermoor in die Hand der 

Justizverwaltung.57 Wie im Friihjahr und Sommer 1933 

bei den Schutzhaftabteilungen in Strafanstalten, so 

erwies sich auch bei der Ubergabe der vier Moorlager 

an den Strafvollzug, wie flieBend die Grenzen zwischen 

KZ- und Justizregime waren. 

Desweiteren wurde Colditz mit 66 Haftlingen ab 

31. Mai Nebenlager des KZ Sachsenburg.58 (Vgl. Tabel- 

le 18) 
Als Zahl der Schutzhaftlinge nannte Goring am 

21. April gegenuber einem Vertreter der Agentur Reuter 

4000 bis 5000 in PreuBen, insgesamt 6000 bis 7000 in 

Deutschland.59 Zumindest die Angabe fiir die auBer- 

preuBischen Gebiete war jedoch viel zu niedrig. Denn 

am 1. Marz befanden sich in Bayern 3500 Menschen in 

Schutzhaft (davon 2303 in Dachau), am 1. April 2703 

(Dachau: 2005), in Sachsenburg am 1. Marz 597, am 

1. April 554 Gefangene, im KZ Hamburg-Fuhlsbiittel 

Ende Marz 500, im badischen Kislau Mitte des Monats 

8760. Dabei fehlten die Haftlinge in den noch langere 

53 Schatzle, Stationen 
S. 24. — Der Biirgermeister von 
Egeln z. B. verlangte im Juli 1933 
von einem entlassenen Schutz- 
haftling, sich taglich um 11, 15 
und 20 Uhr bei der Polizei zu 
melden, was ihm eine geregelte 
Arbeit unmoglich machte, verbot 
ihm Gesprache mit bestimmten 
Personen sowie das Verlassen des 
Ortes und legte ihm auf, zwischen 
21 und 6 Uhr in der Wohnung 

zu sein. Um unangemeldet Kon- 
trollen zu ermoglichen, muBte er 
einen Wohnungsschliissel beim 
Gendarmen abgeben. Seine 
abendliche und nachtliche An- 
wesenheit wurde mehrmals iiber- 
pruft. Einen Antrag auf Aufhe- 
bung der Repressalien lehnte der 
Biirgermeister noch am 
30. 8. 1934 ab (Pfifferling, 
S. 33ff.). 
54 Ecker, S. 51. 

55 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium der Justiz, Nr. 10 074, 
Bl. 6. GStA Berlin, Rep. 90 A, 
Nr. 104. Bl. 28. 
56 Auf der Suche . . ., unpag.; 
ZStA Potsdam, Reichsministe- 
rium der Justiz, Nr. 10 074, 
Bl. 18 ff. u. 34ff. 
57 Perk, S. 37ff.; Dok.-Zen- 
trum, KZ und Haftanstalten, 
Papenburg, Nr. 11, Bl. 1, 15 u. 
42. 

58 ITS, Arolsen, Hist. Abt., 
Sachsenburg, Nr. 2, Bl. 56. 
59 Volkischer Beobachter v. 
22./23. 4. 1934. 
60 Bay HStA, MA 106 299; ITS 
Arolsen, Hist. Abt., Sachsen¬ 
burg, Nr. 2, Bl. 36 u. 43; Doku- 
mente zur Gleichschaltung . .., 
S. 266, Dok. 61; Verfolgung und 
Widerstand unter dem National- 
sozialismus in Baden. Die Lage- 
berichte der Gestapo und des 
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Tabelle 18 

Aufidsung von Konzentrationslagem, Januar bis Mai 1934 

Datum Lager Transport der Haftlinge 
nach 

19. Januar Wuppertal (Kemna) Neosusturm 
25. Januar Bremerhaven-Langlutjen Bremen-Ochtumsand 

1. Februar Zwickau (Osterstein) Sachsenburg 
2. Februar Brandenburg Oranienburg u. Moor- 

lager, Invaliden nach der 
Lichtenburg 

Februar Gluckstadt ? 
8. Marz Brauweiler Esterwegen 

10. Marz Sonnenburg Lichtenburg u. Ester¬ 
wegen 

11. Marz Stettin-Bredow 
(Vulkan-Werft) 

? 

16. Marz Ankenbuck Kislau 
18. Marz Breitenau 7 

3. April Neusustrum 7 

20. April Bremen-Ochtumsand preuBische Lager 
1. Mai Borgermoor Esterwegen 
9. Mai Ahrensbock 7 

Quelle: wie Tabelle 17 

Zeit bestehenden Lagern RoBlau in Anhalt, Osthofen 
in Hessen, dem damals noch existierenden Ahrens- 
bok, dem weiter bleibenden Hohnstein, dem thuringi- 
schen Bad Suiza und dem wurttembergischen Kuhberg 
sowie die Schutzhaftlinge in Polizei- und Justizgefang- 
nissen. AuBerdem gab es zu dieser Zeit noch das 
Columbia-Haus in Berlin, Esterwegen, die Lichtenburg, 
Moringen und Oranienburg. 

Zehn Jahre nach Errichtung des KZ-Systems, am 
15. Mai 1943, faBte der SS-Obergruppenfuhrer Oswald 
Pohl das mit den friihen Lagern verfolgte Ziel in den 
Worten zusammen: 1933 »bestand deren Aufgabe allein 
darin, alle diejenigen volks- und staatsfeindlichen Perso- 
nen zu verwahren, die durch ihr Verhalten den Bestand 
der Sicherheit des Volkes und des Staates gefahr- 
deten«.61 Wie es dabei zuging, hatte am ll.Oktober 

Generalstaatsanwaltes Karls- 61 Albert Pick/Carl Siemsen, 
ruhe 1933-1940, bearb. von Das Lagergeld der Konzentra- 
Jorg Schadt, Stuttgart/Berlin/ tions- und DP-Lager, Munchen 
Koln/Mainz 1976, S. 68. 1976, S. 50. 

1936 Himmler — nunmehr Chef der Deutschen Polizei 
— vor dem neugegriindeten AusschuB fur Polizeirecht 
der Akademie fur Deutsches Recht skizziert: »Wir 
Nationalsozialisten haben uns dann — es mag absonder- 
lich klingen, wenn ich das in der Akademie fur Deutsches 
Recht sage, aber Sie werden das verstehen — nicht ohne 
Recht, das wir in uns trugen, wohl aber ohne Gesetz an 
die Arbeit gemacht. Ich habe mich dabei von vornherein 
auf den Standpunkt gestellt, ob ein Paragraph unserem 
Handeln entgegensteht, ist vollig gleichgultig; ich tue 
zur Erfiillung meiner Aufgaben grundsatzlich das, was 
ich nach meinem Gewissen in meiner Arbeit fur Fiihrer 
und Volk verantworten kann und dem gesunden Men- 
schenverstand entspricht. Ob die anderen Leute iiber 
die >Brechung der Gesetze< jammerten, war in diesen 
Monaten und Jahren, in denen es um Leben oder Sterben 
des deutschen Volkes ging, ganzlich gleichgultig. Das 
Ausland — nicht am wenigsten genahrt durch zahlreiche 
Krafte des Inlands — sprach natiirlich von einem 
rechtlosen Zustand in der Polizei und damit im Staate.« 
Am 25. Mai 1944 bekraftigte Himmler wiederum ausge- 
rechnet vor Juristen: Das Regime hatte 1933 »hart 
zugepackt und hart zugeschlagen, habe gnadenlos die 
Menschen weggeholt«, wobei diese »harten Zugriffe 
ohne gesetzliche Grundlage erfolgten«. Vier Wochen 
darauf, am 21. Juni, fiihrte er in diesem Zusammenhang 
vor Generalen weiter aus: »Wir sind planmaBig darange- 
gangen und haben ohne Gesetz, vollig illegal, ... die 
Leute von der StraBe weggeholt. Legal hatte ich das erst 
tun diirfen, wenn dieser Mann ein neues Verbrechen 
begeht, und ich ihn dabei auf frischer Tat erwische.«62 

Unter diesem offen eingestandenen faschistischen Un- 
recht erfolgte bis Mitte 1933 der vor der Machtiiber- 
tragung geplante Auf- und der Ausbau der ersten 
Konzentrationslager im Zusammenspiel von Verwal- 
tung, Polizei und Justiz. Viele Elemente, die in den 
spateren Konzentrationslagem vorherrschten, pragten 
sich schon 1933 aus. 

62 Hans Buchheim, Die SS - 
das Herrschaftsinstrument, in: 
ders. I Martin Broszat/Hans- 
Adolf Jacobsen!Helmut Kraus- 

nick, Anatomie des SS-Staates, 
Olten/Freiburg i. B., 1965, 
Bd. 1. S. 108f.; ZStA Potsdam, 
Film 3361. 
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Widerstand 

Die politischen Haftlinge lieBen sich, von vereinzelten 
Ausnahmen abgesehen, durch Verhaftung und Ein- 
kerkerung, menschenunwurdige Unterbringung und Ar- 
beitsfron, Schikanen und MiBhandlungen, Arrest und 
vielfachen Mord an ihren Kameraden moralisch nicht 
niederwerfen. Bei zahlreichen Nazi-Uberfallen hatten 
schon zuvor sowohl Kommunisten als auch Sozial- 
demokraten am eigenen Leibe gespiirt, auf welche 
Verbrechen die Nationalsozialisten gedrillt und wessen 
sie fahig waren. Wenngleich auch das AusmaB und die 
Art des Terrors nach der Brandstiftung im Reichstag 
iiberraschte: Die meisten unter den politischen Ge- 
fangenen verfiigten iiber Erfahrungen, sich ihren Peini- 
gern zu widersetzen. Vor allem die in ihrem BewuBtsein 
wurzelnde traditionelle proletarische Solidaritat und 
konspirafive Organisation befahigten sie, den Wider¬ 
stand auf dem neuen Kampffeld zu fiihren. ^2. 

y\. 
Solidaritat 

Willi Ruf, damals Politischer Leiter der Unterbezirks- 
leitung Oranienburg-Land der KPD, berichtete von 
seiner Verschleppung im April 1933 in das KZ Oranien- 
burg: »Unsere Partei hatte uns auf die Illegalitat, ja auf 
das Schlimmste vorbereitet, jedoch wirkte die Realitat 
des faschistischen Terrors, das Einpferchen von Men- 
schen zu Hunderten und Tausenden unter unmensch- 
liche Bedingungen zuerst deprimierend auf mich. Aber 
ich traf dort Genossen und Kampfgefahrten aus Ora- 
nienburg und anderen Orten, die mir halfen, mich sofort 
zurechtzufinden. Ich denke hier an die Genossen Willi 
Schulz, Kurt Hintze, Erich Schmidt, Emil Polesky, aber 
auch an andere Antifaschisten und SPD-Genossen wie 
Albert Ernst, Vorsitzender des ADGB in Oranienburg, 
Martin Teller vom Reichsbanner oder Fritz Miihe, 
Burgermeister aus Friedrichsthal.« Alfred Lemmnitz, 
Agitator und Propagandaleiter der Unterbezirksleitung 
Duisburg der KPD, erinnerte sich ahnlich: »Als ich im 
Oktober 1933 an einem dunklen Herbstabend mit fast 
hundert anderen Mitgefangenen von Papenburg auf der 
Feldeisenbahn durch die ode Heide- und Moorland- 
schaft transportiert wurde, bot das von grellen Schein- 
werfern beleuchtete, von einem vierfachen Stacheldraht- 
zaun umgebene Lager Borgermoor ein erschreckendes 
Bild. Dieses wurde verstarkt durch das Gebriill der 
SS-Wachmannschaften und das Hundegeheul, das uns 
empfing. Ich und sicher auch die anderen fiihlten uns 

preisgegeben einer vertierten uniformierten Masse. Das 
ging vorbei, und das Lager, seine Insassen, nahm uns 
auf und umgab uns sofort mit der Hiille der Solidaritat. 
Uber tausend Kommunisten, Sozialdemokraten und 
andere Antifaschisten aus dem Ruhrgebiet, dem Nieder- 
und Mittelrhein waren die Besatzung, die schon seit den 
Julitagen eine feste Organisation gebildet hatte.« Lemm¬ 
nitz »fand viele bekannte Genossen und wurde sofort 
in die Reihen der Organisation aufgenommen. Der 
Schrecken des Empfangs war schnell uberwunden, denn 
ich fiihlte die Kraft unseres revolutionaren Kampf- 
bundes, der drauBen im legalen und illegalen Kampf 
hundertfach erprobt worden war.« Heinz Willmann, seit 
Juni 1933 Haftling in Fuhlsbuttel, faBte Moglichkeiten 
erster gegenseitiger Unterstiitzung zusammen: Mutlosen 
Halt und Zuversicht geben, kranke und miBhandelte 
Kameraden pflegen. Dadurch, so unterstrich er, »habe 
ich bei allem Grauen nie zuvor kameradschaftliche Hilfe 
und echte Menschengemeinschaft so iiberzeugend ge- 
funden wie in jener Haftzeit.«1 Diese solidarische Ver- 
bundenheit bewahrte sich in verschiedenen Formen. Sie 

'stelTte die erstc Stufe des Widerstandes dar. Auf ihr 
bauten weitere Schritte des Kampfes auf. Aus Colditz 
beispielsweise berichtete Rolf Helm, daB nach einer 
MiBhandlung ein politisches Gesprach mit Hans Neuhof 
und Bruno Siegel ihm »Kraft gab, weiter durchzu- 
halten«. Anhand seiner Erfahrungen aus der Lichten- 
burg bekannte der ehemalige Politische Leiter des Unter- 
bezirks Heldrungen der KPD, Fritz Traskowski: »Der 
feste Wille, sich von den Banditen nicht unterkriegen zu 
lassen, unsere Weltanschauung, die Lehre des Marxis- 
mus-Leninismus, die Erziehung der Partei und schlieB- 
lich unser KlassenbewuBtsein gaben uns die Kraft, alle 

Drangsale zu iiberstehen.«2 
Kameradschaftliche Zusprache, Solidaritat und unge- 

brochener Kampfeswille forderten nicht allein die Her- 
ausbildung einer Gemeinschaft der politischen Gefan- 
genen, sondern verstarkten vor allem den EinfluB der 
Kommunisten. Parallel mit den ersten solidarischen 
Handlungen Und Diskussionen fanden sie sich gemaB 
ihren Parteiprinzipien zusammen und bildeten in fast 
alien Konzentrationslagern konspirative Leitungen, die 
den KPD-Mitgliedern Richtschnur gaben und ihren 

A* TsAI 
1 GegenImperialismus . . . ,S.43 2 Helm, S. 133; Karl-Heinz 
u 52- Heinz Willmann, Steine Leidigkeit u. a., Gegen Faschis- 
klopft man mit dem Kopf. mus und Krieg. Die KPD im 
Lebenserinnerungen, Berlin Bezirk Halle-Merseburg 
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Kampfgeist und -willen festigten. Insbesondere auf ihnen 
bekannte und vertraute KPD-Funktionare blickten die 
politischen Gefangenen. In der Kemna gab ihnen der 
Abgeordnete Willy Spicher ein Vorbild ab. In Sonnen- 
burg gehorten die Spitzenfunktionare Ernst Grube, 
Ernst Schneller und Walter Stoecker zu denen, die, wie 
ein Haftling es ausdriickte, »es trotz Aufsicht verstanden, 
uns Mut zu machen«. Gleiches Ansehen genoB Theodor 
Neubauer in Brandenburg. »Mit Stolz blickten wir auf 
den Abgeordneten Neubauer«, hielt ein Bericht vom 
Oktober 1933 fest, »welcher durch den Kommandanten 
des Lagers nach Bestellung einer Zeitung gefragt wurde. 
Der Kommandant fragte den Gen. Neubauer, ob er 
lieber den Volkischen Beobachter oder Die Rote Fahne 
abonnieren wollte. Der Gen. Neubauer gab prompt die 
Antwort: Selbstverstandlich die >Rote Fahne<.«3 

In Borgermoor, schilderte Wolfgang LanghofT, wahl- 
ten die Insassen der Baracke 10 Karl Schabrod mit der 
Begrundung zu ihrem Stubenaltesten, er hatte sich schon 
in der vorangegangenen Polizeihaft im Dusseldorfer 
Gefangnis bewahrt. Schabrod betonte von vomherein, 
daB fest zusammengehalten und gegenseitige Unter- 
stiitzung gegeben werden miisse. AuBerdem gab er als 
»Roter Sender« den Haftlingen Ratschlage, wie sie sich 
gegeniiber den SS-Leuten verhalten sollten, und forderte 
sie auf, die alten zu bleiben. SchlieBlich teilte einer beim 
Abendessen den anderen mit: »Fiir unseren Tisch hier 
bin ich in Zukunft verantwortlich. Wenn ihr irgend- 
welche Fragen habt, dann kommt zu mir. Da schwirren 
die verschiedensten Geriichte und Latrinenparolen 
durch die Gegend, und keiner weiB, ob sie wahr sind 
oder nicht. Wenn ihr in Zukunft eine Meldung hort, 
von der gesagt wird: >Moritz hat gesagt .. .<, dann wiBt 
ihr, daB diese Parole stimmt. >Moritz hat gesagt.. .< ist 
also das, was die Meinung von Kameraden ist, die 
• • • na, ihr versteht mich schon.« Langhoff hob in diesem 
Zusammenhang hervor: »Wie es die Kameraden ver¬ 
standen haben, eine einheitliche und organisierte Beein- 
flussung der Lagerinsassen zu schaffen, gehort zu den 
heroischsten Kapiteln in der Geschichte der deutschen 
Konzentrationslager . . . Tatsache ist, daB schon nach' 
wenigen Wochen ein geheimer >Kopf< im Lager bestand,1 
den niemand kannte, aber dessen Anweisungen jeder-j 
mann befolgte. Bewundernswert der Mut, mit dem diese 
Arbeit durchgefiihrt wurde. Jeder, der sich daran be- 
teiligte, spielte mit seinem Leben.« Die konspirative 
Leitung in Borgermoor bestand aus Karl Schabrod, 
Walter Vesper und Gustav Wrobbel, ab Dezember 1933 
aus Hans Kiefert und Alfred Lemmnitz.4 

Im KZ Bremen-Findorff (Auswandererhallen) ge- 
horte der Leitung unter anderem Georg Buckendahl an. 
In dem Lager auf dem Erfurter Petersberg stand Alfred 
Neubert, Landesleiter des Intemationalen Bundes der 

3 Ibach, S. 40; ZPA, EA 973, 
EA 809, I 2/3/45; StA Potsdam. 
Rep. 29, Brandenburg, Do 20, 
Bl. 190f. 

4 Langhoff.. S. 116f., 128f. u. 
208 f.; Perk, S. 88; ZPA, EA 
1337; Gegen Imperialismus . .., 
S. 52 (Bericht von Alfred Lemm¬ 
nitz). 

Opfer des Krieges und der Arbeit, an der Spitze eines 
Dreierkopfes. Ein Gefangener erinnerte sich, wie ihn 
gleich nach der Einlieferung Neubert »mit den Zu- 
standen im KZ bekannt(machte) und mit der Arbeit der 
Partei unter diesen Bedingungen. Das war fur mich ein 
groBes Erlebnis, weil ich nun wuBte, daB ich auch im 
KZ nicht allein war, daB auch hier die Partei hinter mir 
stand.«In dem Lager in der Erfurter FeldstraBe gehorten 
der illegalen Spitze Mitglieder der Unterbezirksleitung 
der KPD an. In den Parteizellen wurden dort aktuelle 
Fragen diskutiert und Entscheidungen des illegalen 
Gremiums mitgeteilt. In Esterwegen zahlte das Mitglied 
der Bezirksleitung Nordwest der KPD, Heinke Heinks, 
zu dem Dreierkopf, danach Theodor Neubauer.5 In 
Hohnstein bildeten 1933 Max Barth, Paul Gruner, 
Walter Helmig, Hans Schnellknecht, Max Schweiger, 
Max Siebert und Wenzel Verner die siebenkopfige 
Leitung, dann 1934 um Kurt Schubert, Dr. David, Erich 
Langer, Rudi Ratzer, Konrad Schossig, Fritz Schulze 
und Georg Wehner.6 In Oranienburg gehorte Paul 
Grosse, der vormalige Leiter des Unterbezirks Berlin- 
Prenzlauer Berg der KPD, dem illegalen Kopf an. In 
Osthofen orientierten sich die Gefangenen auf Johannes 
Berger, Ludwig Keil, Heinrich Laux, Johann Lossa und 
Hans Jung. Dazu vermerkte ein Anhanger des Jung- 
deutschen Ordens: »Die Kommunisten waren eine ver- 
schworene Gemeinschaft, voller Widerstandswillen, un¬ 
ter Fiihrung eines Landtagsabgeordneten aus Bad Nau¬ 
heim.«7 In Sachsenburg waren — wahrscheinlich in 
Nachfolge einer seit 1933 existierenden Leitung — ab 
1934 Hugo Graf, Hans Schellenberger und Tauchert die 
fiihrenden Funktionare. In Sonnenburg bildeten Otto- 
mar Geschke, Ernst Grube, Ernst Schneller, Erich 
Steinfurth und Walter Stoecker die erste illegale Spitze. 
Und in Bad Suiza gehorten dem geheimen Kopf der 
Landtagsabgeordnete Richard Eyermann, der Erfurter 
Friedrich Wilhelm Heilmann, der KPD-Unterbezirks- 
leiter Magnus Poser bis April 1934 und der Richard 
Zimmermann aus Jena an.8 

Auch in Dachau und Fuhlsbuttel bestanden kon¬ 
spirative Leitungen, deren Zusammensetzung jedoch 
nicht bekannt wurde.9 Illegale KPD-Gruppen agierten 
desweiteren uTPappenheim wie in Brandenburg um den 
Lehrer an der Marxistischen Arbeiterschule Heinz Alt- 
mann, die von SS-Leuten entdeckt wurde.10 

5 Wollenberg, S. 125; ZPA, 
V 241/7/58, EA 383 u. EA 364; 
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8 ZPA, EA 299; Lange, Sonnen¬ 
burg, S. 11; Schreiben Stepan, 
Ruth Bahmann, Magnus Poser. 
Lebensbild eines Kommunisten, 
Jena 1981, S. 42. 
9 ZPA, V 247/7/58; Willmann, 
S. 159. 
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Die eingekerkerten KPD-Funktionare begannen als- 
bald, brennende politische Probleme zu erortem und zu 
klaren. Centa Beimler und ihre Kameradinnen iiber- 
wanden im Zuchthaus Miinchen-Stadelheim die Isolie- 
rung in Zellen und tauschten aktuelle Nachrichten aus. 
»Und da Zeitungen erlaubt waren, sind wir natiirlich 
auch iiber die weitere Entwicklung informiert gewesen.« 
Willy Sagebrecht erinnerte sich an Diskussionen im KZ 
Sonnenburg: »Unter der Leitung der KPD-Reichstags- 
abgeordneten Walter Stoecker und Ottomar Geschke 
fiihrten wir bald kleine Zusammenkiinfte der Genossen 
im Lager durch. Dort diskutierten wir solche Fragen 
wie: Weshalb konnte in Deutschland der Hitlerfa- 
schismus zur Macht gelangen? Wie muB der illegale 
Kampf gegen den Faschismus weitergefuhrt werden? 
Welche Aussichten hat dieser Kampf? Was muB getan 
werden, um die Aktionseinheit mit den sozialdemokrati- 
schen Arbeitern und den Mitgliedern und Funktionaren 
der freien Gewerkschaften herzustellen?«n 

Die so erzielte Festigung der kommunistischen HgfF 
linge blieb natiirlich nicht auf sie beschrankt. Gleich, ob 
einzeln oder in Gruppen, agierten sie, ihre eigene Erfah- 
rung ausnutzend und Initative entwickelnd, in den 
Unterkiinften und an den Arbeitsplatzen. Dabei be- 
hielten sie stets die Interessen des Widerstandes und der 
ganzen Lagergemeinschaft im Auge. Indem andere poli¬ 
tische Gefangene das anerkannten, strahlten Kollektive 
und Leitungen der inhaftierten Kommunisten auf alle 
zur Gegenwehr Bereiten aus, bestimmten mit ihren 
Einschatzungen, Anregungen und Handlungen die poli¬ 
tische Atmosphare und vergroBerten die Kampfent- 
schlossenheit im Lager. 

Schon bei der Einlieferung in das KZ Esterwegen 
stimmte einer der Gefangenen auf den Befehl zum Singen 
ein nationalistisches Lied an, das in dieser Situation ihre 
Haltung ausdriickte: 

»Haltet aus, haltet aus. 
Lasset hoch das Banner wehn. 
Zeiget ihm, zeigt dem Feind, 
wie wir treu zusammenstehen, 
daB er unsere Kraft erprobt, 
wenn der Schlachtruf uns entgegen tobt. 
Haltet aus im Sturmgebraus, 
haltet aus im Sturmgebraus.« 
Dazu verbreiteten politische Gefangene die GewiBheit 

vom letztendlichen Sieg iiber den Faschismus. Im KZ 
Breitenau machten Haftlinge ihre Zuversicht anschau- 
lich, als sie in dessen Nahe eine Mauer mit einer 
Sitznische einrichten muBten. Naziembleme und die 
Inschrift, daB KZ-Insassen sie erbauten, sollten von 
ihrer Unterwerfung kiinden. Einer der Gefangenen regte 
an, dem Muschelkalk Salz oder Kali beizumischen, 
damit die Symbole bald durch die Witterung zerfielen, 
was auch eintraf. Zugleich versteckten die Haftlinge in 
der Mauer eine Flasche mit dem von alien unter- 

11 Sagebrecht, S. 216; Distel, 

Schatten, S. 29. 

schriebenen Gelobnis: »Wir schworen, niemals im 
Kampf gegen den Faschismus zu erlahmen, bis er besiegt 
sein wird. Der Nazistaat wird so sicher in Staub zerfallen, 
wie das Salz den Muschelkalk zerfriBt, aus dem wir als 
Zeugnis unserer Unterwerfung und der Schande ein 
Naziemblem errichten sollten. Es lebe die Freiheit!«12 

In dieser Ungebrochenheit und Siegeszuversicht fiihr- 
ten seit 1933 die politischen KZ-Haftlinge ihren Kampf 
in bewahrten und neuen Formen. 

Besonders vordringlich dabei war, sich der neueinge- 
lieferten Haftlinge anzunehmen und sie in die Lagerge¬ 
meinschaft einzugliedern. Vorbildlich geschah das unter 
anderem in Borgermoor. Der damals 18jahrige Heinz 
Junge erinnerte sich: »Nachdem sich die SS-Leute an 
uns ausgetobt hatten, konnten wir endlich die Baracken 
aufsuchen. Als ich im Schlafsaal mein Bett bezog, merkte 
ich, daB man auf mich gewartet hatte. Es brannte nur 
eine Notlampe; hier und dort horte ich Fliistern. Dann 
sprach aus einem Bett ... ein Kamerad, der aber nicht 
zu sehen war: >Wir haben heute acht neue Kameraden 
bekommen. Wir begriiBen diese Kameraden und neh- 
men sie vorbehaltlos in unsere Kameradschaft hinein. 
Ob wir den einen kennen oder den anderen nicht, tut 
nichts zur Sache. Fur uns ist jeder ein Kamerad. 
Wenn wir uns gegenseitig helfen, das Leben und be¬ 
sonders die Arbeit im Moor zu erleichtern, tun wir das, 
weil das die beste Voraussetzung ist, gesund wieder in 
die Freiheit zu kommen. Und das will doch wohl jeder! 
Noch etwas: Hier halten wir zusammen gegeniiber der 
SS. Welch einer Partei einer angehort, ist gleichgiiltig; 
wir sind Kameraden. Spitzel der SS gibt es hier nicht; 
da werden wir fur sorgen. Wer versuchen sollte, sich 
durch Verrat irgendetwas zu erkaufen, wird schnell 
merken, daB er damit Schiffbruch erleidet. Das ist es, 
was Moritz den Neuen zu sagen hat.«< Junge schilderte 
weiter: »Am nachsten Tag spiirte ich die Fursorge der 
alteren Kameraden fur uns Jugendliche. Im Tagesraum 
trat ein alterer Kamerad auf mich zu und sagte: >Ich 
bin dein Tischaltester; du bist hier am Tisch 6, am 
Jugendtisch.< Und tatsachlich, auBer Paul Bornemann 
vom Niederrhein sah ich nur junge Haftlinge. Paul gab 
mir mein Moorbrot und eine Schiissel Mehlsuppe, legte 
ein Stuck Kuchen hinzu und meinte, ich hatte Gluck, 
denn am Tage vorher hatte der Tisch zwei Pakete 
bekommen. Wieso der Tisch? wunderte ich mich. Bald 
wurde mir klar, daB jede Tischgemeinschaft alle Lebens- 
und GenuBmittel, einschlieBlich Zigaretten, unterein- 
ander aufteilte. Zwei Kameraden hatten also Pakete von 
den Eltem bekommen, und ich als Neuling profitierte 

sofort davon.«13 
Solcher Beistand gait gleichermaBen Sozialdemo- 

kraten, beispielsweise auf dem Heuberg, wie Erich 
Rossmann festhielt: »Einen Augenblick wollten meine 
Nerven versagen. Ich war am Zusammenbrechen. Als die 
kommunistischen Kameraden es bemerkteft, nahmen sie 

12 Mainz, S. 417; Krause-Vil- 13 Perk, S. 61 f. 
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sich meiner mit riihrender Fiirsorge an. Von den karg- 
lichen Vorraten reichte mir der eine einen Schluck 
Kaffee, der andere ein Stuck Brot, der dritte eine 
Messerspitze Butter, der vierte einen Rest von Kase. 
Der Alteste von ihnen, ein Schreinergeselle aus Stuttgart, 
der mich noch aus der Zeit kannte, da ich, 30 Jahre 
zuvor, als Neunzehnjahriger in die Sozialdemokratie 
eingetreten war, hatte mir das Bett gemacht. Ich bestieg 
es sofort. Vor dem Einschlafen muBte ich mir die 
feuchten Augen trocknen.« Ebenso teilten in Breitenau 
Sozialdemokraten mit Kommunisten das Essen, als sie 
wegen des gefallten Hindenburg-Baumes hungern soil- 
ten. Dadurch verringerte sich jene politische Distanz, 
die aus gegenseitigen Vorwurfen resultierte, wer Schuld 
hatte, daB man nun gemeinsam eingesperrt sei.14 

Selbst sofort isolierte Haftlinge erreichten solidarische 
Zeichen, so in Sonnenburg, wo zu den aus Gollnow Ver- 
schleppten schon am ersten Abend Zigaretten geschmug- 
gelt werden konnten.15 

Uberhaupt bewies die Versorgung von Mithaftlingen 
in alien Konzentrationslagern deutlich die briiderliche 
Verbundenheit. In Bergkamen erhielten — wie schon 
erwahnt — diejenigen Essen, die nichts von ihren 
Angehorigen bekommen konnten oder die keine hatten. 
In Gliickstadt verteilten Haftlinge aus Eckernforde 
Kieler Sprotten an alle Kameraden. Im Sammellager 
WeiBenfels beschaffte Max Laskin, ein Haftling jii- 
discher Herkunft und russischer Nationalist, zusatz- 
liche Nahrungsmittel und gab sie Bediirftigen. Aus 
Oranienburg bestellte Erich Miihsam bei seiner Frau 
Nahrungsmittel, worauf er dann zehn bis zwolf Kame¬ 
raden einlud, sich daran satt zu essen. In Dachau 
unterstutzte man besonders die Haftlinge der Stufe 3 und 
jiidische Gefangene. Hier erfuhr auch das Kommando 
Hilfe, das nach der Provokation mit dem Sowjetstem 
Strafarbeit leisten muBte und dabei nichts zu essen 
bekam. »Die anderen Gefangenen«, berichtete ein Haft¬ 
ling, »sammelten wahrend dieser Kiesgrubenschinderei 
Brot und hatten zum Teil ihr Essen aufgehoben, was 
sie dann ihren zerschlagenen Kameraden gaben, als sie 
wiederkamen. Mehrere Kameraden, die wir zum Teil 
schon Fur verloren sahen, haben vor Freude iiber unsere 
Solidaritat geweint.« In Esterwegen starkte die Lagerge- 
meinschaft in den Bunker Geworfene mit Nahrungsmit- 
teln. In Hohnstein bohrten Haftlinge gar ein Loch 
in die Bunkertur, urn durch einen dunnen Schlauch Ar- 
restanten zu versorgen.16 

14 Schatzle, Stationen ..., 
S. 2 If.; Er inner n an Breitenau, 
S. 4/IIIf. 
15 Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 
v. 2. 11. 1933. 
16 Bei uns . .. 1933—1945 ... 
Eine Broschure zur gleichnami- 
gen Ausstellung, hg. von Klaus- 
J. Lorenzen-Schmidt, Engel- 
brechtsche Wildnis 1983, S. 16; 
Herz und Gedanken auf die Zu- 

kunft. Erinnerungsberichte anti- 
faschistischer Widerstands- 
kampfer des Kreises Hohenmol- 
sen, hg. von der Kreisleitung 
Hohenmolsen der SED, o. O., 
1979, S. 25 (Bericht von Rudolf 
Schmidt); Klein, S. 127 u. 129; 
Muhsam, S. 26; Arch. Dachau, 
Nr. 554/84 u. 5669; Perk, 
S. 81; Sachsische Zeitung v 
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In Erfurt teilten sich die Gefangenen Essen- und Geld- 
spenden der Roten Hilfe, die sie iiber Familienange- 
horige empfingen. Fur Hainewalde schickte ein Sozial- 
demokrat Geld fur zusatzliche Lebensmittel.17 In der 
Lichtenburg lieBen Entlassene ihre Pakete zuriick, so 
daB denjenigen eine Weihnachtsfreude gemacht werden 
konnte, die nichts von zu Hause erhielten. In Borger- 
moor wurde eine allgemeine Brotabgabe zugunsten der 
hungemden Kameraden in Esterwegen organisiert. Und 
zwischen Moringen und Oranienburg gingen gar Pakete 
hin und her: »Aus dem Konzentrationslager Moringen, 
wo Frauen als Schutzhaftlinge untergebracht waren, traf 
eines Tages im Konzentrationslager Oranienburg ein 
Paket ein. Die Genossinnen hatten sich einige Lebens¬ 
mittel und sonstige Kleinigkeiten abgespart und schick- 
ten sie nun an die mannlichen Gefangenen. Wir waren 
dariiber sehr beschamt, daB dieser gute Gedanke nicht 
uns zuerst gekommen war. Nun wurde fur ein Gegen- 
paket gesammelt. Jeder, der nur irgend konnte, stiftete 
etwas dazu. Der Rest wurde durch gefallige SA-Leute 
in der Stadt besorgt, so daB wir ein ziemlich umfang- 
reiches Paket zustande brachten. Auf diese einzelnen 
Packungen wurden verschiedene Namen aufgeschrie- 
ben, urn dadurch den kollektiven Charakter des Paketes 
deutlich zu unterstreichen. Wir erhielten dann einen 
Dankesbrief von den Genossinnen, der nun wiederum 
eine ganze Reihe von Unterschriften mit entsprechenden 
GriiBen und Bemerkungen trug. Als ich unser Paket fur 
die Frauen in Moringen im Oranienburger Lager zur 
sogenannten Zensurabteilung brachte, wo ein SA-Ober- 
truppfiihrer die Sendung kontrollieren muBte, auBerte 
er mit einigem Erstaunen: >Na, das muB man euch ja 
lassen, gute Kameradschaft haltet ihr von der Kommu- 
ne!<«18 

Ahnlich wandten sich trotz geringer Moglichkeiten 
Haftlinge Verletzten und Kranken zu. In Borgermoor 
sahen sie einen Arbeitersamariter als ihren eigentlichen 

Arzt. Daneben half noch Prof. Dr. Alfred Kantorowicz, 
eine Kapazitat der Zahnmedizin, im Revier. Die SS 
kommandierte ihn jedoch bald als »Driickeberger« zur 
Moorarbeit. In Dachau kiimmerten sich die Kommu¬ 
nisten Dr. Delvin Katz als Arzt und Karl Riemer als 
Sanitater um ihre Kameraden. In Sonnenburg half der 
kommunistische Arzt Dr. Erwin Muller aus Berlin- 
Spandau Mithaftlingen und beriet besonders Geschun- 
dene, wie sie sich vom Drill befreien konnten. Ihm zur 
Seite stand der Sanitater Georg Leps. In Hohnstein wur¬ 
den Kranken und Verletzten Medikamente besorgt.19 

Zur standig geiibten Solidaritat gehorte es weiter, sich 
dafiir einzusetzen, daB Haftlinge aus ihren Einzelzellen 
heraus- und in Arbeitskommandos kamen oder daB 
anderen die Arbeit erleichtert wurde. So berichtete ein 

17 ZPA, V 241/7/49, V 241/7/58 
u. EA 1434. 
18 Langhoff, S. 255 u. 175f.; 
Hirsch, S. 24. 
19 Langhoff, S. 184f.; Richardi, 
Schule der Gewalt, S. 58, 101, 

170 u. 196; Die Holle ..., S. 15 
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zeichnet); Sagebrecht, S. 213 u. 
215f.; Dok.-Zentrum, KZ und 
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Anhanger des militaristischen Jungdeutschen Ordens 
iiber den Kommunisten Richard Eyermann im KZ Bad 
Suiza: »Er half, wo er nur helfen konnte, und ich konnte 
seine Hilfe gebrauchen, denn ich war der Arbeit in keiner 
Weise gewachsen.«20 In Bremen ubernahm ein Haftling 
fur den Sozialdemokraten Alfred Faust das Toiletten- 
reinigen, als dieser es wegen seiner korperlichen Verfas- 
sung nicht bewaltigte. In Esterwegen wurden einem 
Sonderarbeitskommando aus 30 namhaften Gefangenen 
neben Unterstiitzung durch Brot und Suppe die zusatz- 
liche Arbeit in den Baracken abgenommen. Dort be- 
werkstelligt man auch, daB Theodor Neubauer, nach- 
dem er Anfang 1934 bei der Moorarbeit zusammenge- 
brochen war, fur einige Zeit zu den Gartnern kam und 
den schlimmsten Peinigern aus den Augen geriet. In 
Sachsenburg konnte der Vorsitzende des Deutschen 
Metallarbeiterverbandes, Alwin Brandes, ganzlich von 

schwerer Arbeit befreit werden.21 
Wo dies nicht gelang, muBte in gefahrlichen Situatio- 

nen auf andere Weise schnell geholfen werden. Beispiels- 
weise nahm im Emslandmoor ein Kamerad Carl von 
Ossietzky das Schieben der Karre ab. Das wurde nach 
zwei Wochen entdeckt und der Journalist gezwungen, 
iiberladene Karren durch den Morast zu driicken. Als 
sein Zusammenbruch nahe war und ein SA-Mann ihn 
schlagen wollte, stieB ein Mithaftling mit seiner Karre 
an die Ossietzkys, so daB sie umstiirzten. Andere eilten 
zu Hilfe und kiihlten dem Gequalten Brust und Puls 
mit Wasser, um seinen Herzkrampf zu lindern.22 

Spontane Proteste gegen MiBhandlungen gab es unter 
anderem im Moor, wo Haftlinge pfiffen, »Pfui« riefen 
und das Moorsoldatenlied sangen, oder in Sonnenburg, 
wo nach einer Hetzjagd das Lied »Ich hatt‘ einen 
Kameraden« von dem gefangenen Arbeiterdirigenten 
Steinbrecher angestimmt wurde. In Oranienburg schlos- 
sen sich sogar einige junge Haftlinge zusammen, um 
einen schwer Drangsalierten vor weiteren Grausam- 
keiten zu bewahren.23 

GleichermaBen meldete sich in Dachau Rudolf Gerst- 
meier, die nach einer Provokation mit dem Sowjet- 
stern angedrohte Strafe auf sich zu nehmen. Ahnlich 
trat etwa Ende Juli in Borgermoor ein politischer 
Haftling fur seine Kameraden ein, um eine Kollektiv- 
strafe abzuwenden.24 

Aus Moringen berichtete Maria Weiterer, daB »die 
Genossinnen alles getan (haben), eine gute Moral und 
gute Kameradschaft in der Gemeinschaft zu halten«. 
Else Weidner bestatigte: »Wir hatten ein gutes Verhalt- 
nis untereinander, und jede von uns war davon iiber- 
zeugt, alles zu iiberstehen und den Mut zum Weiterleben 
zu haben fur unsere gerechte Sache.« Ebenso sagte Centa 

Beimler iiber Miinchen-Stadelheim: »Wir haben ein 
auBerordentlich gutes, kameradschaftliches Zusammen- 
leben untereinander gehabt. Also sozusagen Freud und 
Leid geteilt.« Werner Hirsch faBte seine Erfahrungen 
aus drei Konzentrationslagern in den Satzen zusammen: 
»Die Solidarity und Kameradschaft der Gefangenen 
untereinander war an keine Parteigrenzen gebunden. 
Auch die sozialdemokratischen Arbeiter und Funk- 
tionare ordneten sich dieser Gemeinschaft ein. Noch 
rascher als drauBen wuchs in den Lagern die prole- 
tarische Einheitsfront. Das Verhaltnis von Kommu¬ 
nisten und Sozialdemokraten war in alien Gefangnissen 
und Konzentrationslagern stets gut. Kleine Ausnahmen 
bildeten einige Feiglinge und Uberlaufer, die natur- 
gemaB auf allgemeine Ablehnung und Verachtung bei 
den Gefangenen, aber auch bei ihren eigenen Partei- 
genossen, stieBen. Das Entscheidende jedoch war die 
unerschiitterliche Einheit aller wirklichen Antifaschi- 
sten, die sich in den Klauen des Faschismus befan- 

den.«25 
In der Tat: Fast alle Kommunisten und viele SPD- 

Mitglieder bemiihten sich um ein gutes Einvernehmen. 
Und das, obwohl die Nazis einen Keil zwischen sie zu 
treiben suchten. In Dachau wollten SS-Leute beispiels- 
weise kommunistische Haftlinge gegen den Vorsitzenden 
der SPD-Fraktion im bayerischen Landtag, Albert RoB- 
haupter, hetzen. Doch einer warnte: »Nix, weg, dieser 
Mann ist unser Kamerad, nicht die Finger schmutzig 
machen.« Auf dem Heuberg zerrte man im Juni 1933 
den SPD-Reichstagsabgeordneten Erich Rossmann, den 
sozialdemokratischen Landtagsprasidenten von Wurt- 
temberg, Albert Pfluger, und einen Abgeordneten der 
Deutschen Demokratischen Partei von Stube zu Stube, 
bezeichnete sie als Bonzen und ermunterte die Kommu¬ 
nisten, gegen sie vorzugehen. Rossmann hielt fest: »Der 
erwartete Effekt blieb jedoch aus. DaB die Sozial¬ 
demokraten sich gegen uns als ihre Kameraden nicht 
aufhetzen lieBen, war selbstverstandlich. Die Kommu¬ 
nisten hatten unter sich vereinbart, sich von den SA- 
Banditen nicht gegen uns miBbrauchen zu lassen.« Einer 
der befreite die drei sogar von den BrennesselstrauBen, 
die ihnen von den Peinigern zur »BegriiBung« auf- 
gezwungen worden waren, und warf sie den SA-Leuten 
vor die FuBe. In Hainewalde versuchten die Nazis 
gleichfalls, Kommunisten gegen Sozialdemokraten aus- 
zuspielen. Auch hier war die Antwort, ein gutes Verhalt¬ 

nis herzustellen.26 
Oft behauptete sich eine solche Haltung erst nach 

Diskussionen. Es hieB beispielsweise bei Ankunft eines 
Transportes in Borgermoor Ende Juli/Anfang August 
1933: »Genossen, heute haben wir den Faschismus 
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erlebt. Keiner unter uns 564 Mann, der nicht miBhandelt 
worden ware. Genossen, wir gehoren nicht alle einer 
Front an. Unter uns sind Reichsbannerkameraden und 
SPD-Leute. LaBt uns wie Genossen zusammenhalten 
und Schulter an Schulter kampfen.« Doch dann folgte 
noch der einschrankende Satz: »Mit den SPD-Bonzen 
aber haben wir nichts gemein.« Die Auseinandersetzung 
entbrannte richtig, als die SS-Lagerleitung ankiindigte, 
Friedrich Ebert und Ernst Heilmann wiirden nach 
Borgermoor gebracht, und die Kommunisten gegen sie 
zu hetzen suchte. Die Haftlinge fingen an, zu disku- 
tieren: Sie erinnerten an Noske, der 1919 den Milita- 
risten freie Hand gegen die Revolution gab, und an 

Zorgiebel, den sozialdemokratischen Berliner Polizei- 
prasidenten, der am 1. Mai 1929 in die Demonstranten 
schieBen lieB. Manche meinten, sozialdemokratische 
Fiihrer wiirden lieber mit den Nazis gehen, wie die 
jiingste Abstimmung liber die AuBenpolitik im Reichs¬ 
tag gezeigt hatte usw. Zugleich erhoben sich aber 
Stimmen, die es ablehnten, den Nazis Vorschub zu 
leisten, in der jetzigen Situation »Richter« zu spielen 
und mit den Faschisten gemeinsam liber SPD-Funk- 
tionare herzufallen. Einer der Diskutanten erklarte: 
»Die SS hat uns heute zu verstehen gegeben, daB wir 
unsere Wut an den SPD-Bonzen auslassen sollen. Wir 
konnen sie totschlagen, uns wird nichts passieren.« 
Jedoch: »Wir morden nicht im Auftrage der SS, wir 
lehnen jeden individuellen Terror ab, wir sind nicht die 
Henkersknechte der SS. Was die SS mit den Bonzen 
macht, daran konnen wir nichts andern«. Aber: »Wir 
konnen es auch nicht bedauern, denn die Bonzen haben 
so lange und so gut regiert, bis sie im Lager Borgermoor 
gelandet sind.« Die Lagergemeinschaft kam iiberein: 
Die SPD-Funktionare werden nicht angeriihrt. 

Am 9. September schleppten SS-Leute Ebert, Heil¬ 
mann und einige andere Haftlinge durch das Lager, 
miBhandelten sie und forderten auch die Gefangenen 
auf, auf die Neueingelieferten loszugehen. Doch nie- 
mand erhob gegen sie die Hand. In der Strafkolonne 
sollte Ebert auf die Kameraden an der Lore mit einer 
Latte einschlagen. Er warf den SS-Leuten den Knuppel 
vor die FiiBe und erklarte, daB er fur seine Leidensge- 
fahrten arbeiten, sie aber niemals miBhandeln wiirde 
und »daB jeder kommunistische Gefangene sein Kame- 
rad sei«. Das brachte ihm den Respekt der Lagergemein¬ 
schaft ein. Heilmann, einen KPD-Reichstagsabgeord- 
neten und einen Gefangenen jiidischer Herkunft zwangen 
die Schergen darauf, wie im Parlament Reden zu halten. 
Heilmann betonte selbst in dieser Situation, er habe 
immer den Kommunismus bekampft. Der Kommunist 
bezog sich auf die Geschichte und Rolle seiner Partei und 
erlauterte ihr Programm. Der jiidische Gefangene er¬ 
klarte sich gegen den Kapitalismus.27 

Wahrheitswidrig schrieb daraufhin die »Lippesche 

27 Als sozialdemokratischer teilungen .. . v. 23. 6. 1934, S. PG 
Arbeiter . .., S. 12 u. 38fF.; 51; Der Gegen-Angriff v. 
Langhoff\ S. 196f. u. 142; Mit- 14.4. 1934. 

Zeitung«, Heilmann ware von Kommunisten verpriigelt 

worden. Einer Untersuchungskommission bestatigte er 
die MiBhandlungen, bezichtigte jedoch beziiglich der 
Tater das Blatt der Luge. In Dachau forderten SS- 
Fiihrer politische Haftlinge auf, »Arbeiterverrater« ge- 
biihrlich zu »empfangen«. Da sich keiner dafiir fand, 
wurden zwei Augsburger Sozialdemokraten Kriminellen 
iiberlassen, die sich dafiir hergaben.28 

Hinsichtlich des in Osthofen in Einzelhaft miBhandel¬ 
ten SPD-Reichstagsabgeordneten Carlo Mierendorff 
suchte das Regime zu verbreiten, er ware nachts von 
kommunistischen Mitgefangenen geschlagen worden. 
Ein SS-Sturmfiihrer wollte ihn zu einer solchen Aussage 
veranlassen. Doch gab er lediglich zu Protokoll: »Plotz- 
lich wurde mir eine Decke uber das Gesicht gezogen 
und heftig auf mich eingeschlagen. Ich rief: >Seid doch 
menschlich.< Durch die mir uber den Kopf gezogene 
Decke konnte mein Rufen jedoch nicht dringen. Als 
man von mir ablieB, blutete meine Nase, und ich hatte 
Brummen im Kopf. AuBerdem schmerzten mir meine 
Schienbeine. Da es in der Zelle dunkel war, konnte 
ich die Tater nicht erkennen.« Seinem Genossen Chri¬ 
stoph Koll erklarte er eindeutig, »daB der Uberfall von 
der SA gemacht wurde«.29 

In Borgermoor standen dann auch Kommunisten mit 
Mierendorff und dem ehemaligen sozialdemokratischen 
Innenminister Hessens, Wilhelm Leuschner, in einem 
freundschaftlich-kameradschaftlichen Verhaltnis. Eben- 
so wurden sie in der Lichtenburg »mit der Zeit unsere 
besten Kameraden und Freunde«. Vor allem Leuschner 
begegneten die kommunistischen Haftlinge mit Achtung 
und Vertrauen, die aus einer aufrechten und soli- 
darischen Gesinnung resultierten. Nach vielen Dis- 
kussionen, die sich fur beide Seiten als lehrreich er- 
wiesen, anerkannten er und Mierendorff, daB 1918 ein 
gemeinsamer Weg notwendig gewesen ware, um der 
deutschen Arbeiterklasse und dem deutschen Volk Tra- 
nen und Blut zu ersparen. Wahrend Leuschner zu- 
nehmend die Verstandigung und Aktionseinheit der 
Arbeiterbewegung vertrat, wollte sich Mierendorff nicht 
auf politische Zukunftvorstellungen festlegen.30 

In dem Lager in den Bremer Auswandererhallen 
zogerte der KPD-Biirgerschaftsabgeordnete Hermann 
Priiser zunachst, mit dem ehemaligen Chefredakteur der 
Bremer SPD-Zeitung und Reichstagsabgeordneten Al¬ 
fred Faust zu sprechen, hatte der doch in seinem Blatt 
und bei Veranstaltungen die Kommunisten beschimpft. 
Doch Priiser iiberwandt sich, wie er berichtete: »Ich bin 
dann zu Faust gegangen, habe ihn begriiBt und mich 
zu ihm gesetzt. Ja, sagte er, wer hatte das gedacht! Ja, 
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sage ich, und warum kommen wir hierher? Weil wir uns 
nicht gewehrt haben, Alfred. Ja, von selber kommt das 
nicht, und darum haben die Faschisten uns jetzt einge- 
sperrt, und dich haben sie zusammengehauen .. . eine 
Lehre muB sein, Alfred: Wenn wir hier wieder rauskom- 
men, dann dlirfen wir nicht weiter gegeneinander kamp- 
fen, dann miissen wir eine Aktionseinheit bilden und 
nicht gegeneinander kampfen, wie wir es immer getan 
haben in der Vergangenheit. Er hat mir Recht gegeben.« 
Ahnlich bemiihte sich der Angehorige der »Roten 
Kampfer«, Albert Flachmann, um sozialdemokratische 
Mithaftlinge: »Einer der >Neuen< war der SPD-Genosse 
Herzog, der immer bereit fur ein vorsichtiges Gesprach 
war. Wir spazierten auf dem Hof auf und ab. Der Posten 
am Eingang war schlafrig. Aus dem Vernehmungs- 
zimmer schaute auch niemand heraus. Ich wollte alles 
Gesagte in einem Satz zusammenfassen: >Die Arbeiter- 
bewegung muB radikal von vorn anfangen.< Herzog 
stimmte mir entschieden zu. Alfred Faust, der sich 
genahert hatte, nickte.« Allerdings wirkte bei Faust die 
Einsicht nicht. Denn im August trat er im Bremer 
Naziblatt gegen Meldungen liber das Lager in der 
hollandischen Presse auf und meinte, immer noch Haft- 
ling, im Oktober in der NSDAP-Zeitung, Widerstand 
gegen die Naziregierung sei sinnlos. 

Diskussionen zwischen Kommunisten und Sozial- 
demokraten fanden desgleichen im KZ Erfurt statt, wo 
meist SPD-Miglieder anregten, liber den bisherigen und 
kiinftigen Weg, vor allem liber die Diktatur des Prole¬ 
tariats zu sprechen. Dabei stellte sich ein gemeinschaft- 
liches Verhaltnis her. In Sonnenburg drehten sich die 
Aussprachen um die Einheit der Arbeiterklasse und um 
die verpaBte Moglichkeit, den Faschismus zu verhin- 
dern. Ein Teil der SPD-Mitglieder auBerte, dabei hatte 
ihre Parteifiihrung groBere Fehler als die KPD gemacht. 
In Oranienburg erwarb Maximilian Trauselt, Mitglied 
der Bezirksleitung Berlin-Brandenburg der KPD, das 
Vertrauen des Sozialdemokraten Alfred Braun, als er 
ihm die Notwendigkeit darlegte, gegenseitig Solidaritat 
zu iiben. Braun versicherte: »Alle Schikanen und Schlage 
seitens der SA und der Lagerleitung will ich ertragen. 
Die Hauptsache ist, wir Haftlinge stehen zusammen.« Im 
Oranienburger AuBenlager Elisenau gab es Ausein- 
andersetzungen mit dem Berliner SPD-Vorsitzenden 
Franz Kiinstler, in denen trotz Meinungsverschieden- 
heiten das Erfordernis hervortrat, den Faschismus geeint 
zu schlagen. Schon vorher, im Polizeigefangnis Spandau, 
hatten Kommunisten mit Kiinstler liber die sozial¬ 
demokratische Ablehnung der proletarischen Einheits- 
front diskutiert. Bei der Freistunde auBerte er gegenliber 
Hermann Duncker: »Die Hauptsache ist, daB jetzt keine 
Fehler mehr gemacht werden; der schlimmste aber ware, 
wenn wir nichts aus ihnen lernten und den alten Tratsch 
fortsetzen wiirden.« In der Lichtenburg diskutierte der 
Kommunist Rudolf Schmidt mit dem SPD-Abgeord- 
neten Albert Bergholz, mit dem er in einer Zelle lag. 
GleichermaBen erinnerte sich das ehemalige Mitglied 
einer KPD-Unterbezirksleitung, Kurt Gunther, an Er- 

gebnisse der Diskussionen in der Lichtenburg: »Ob 
Kommunist, Sozialdemokrat oder parteiloser Kumpel, 
alle waren in den gefiihrten und abgesicherten Gespra- 
chen darin einig, daB aus den gemachten Fehlern der 
Arbeiterklasse die einzig richtigen Lehren zum Zusam- 
menschluB aller Antifaschisten gezogen werden miissen, 
wenn der Faschismus in Deutschland verschwinden soll.« 
Aus Hohnstein bestatigte ein Sozialdemokrat, daB KPD- 
und SPD-Miglieder einmiitig gegen den Faschismus 
zusammenstanden. Ein anderer Gefangener erganzte, 
daB dort nicht nach der Parteizugehorigkeit gefragt 
wurde, und sah darin den »Anfang der Einheit der 
Arbeiterklasse«. 

Aus Borgermoor umriB Karl Schabrod, wie vorder- 
griindig manche Sozialdemokraten das Naziregime be- 
trachteten. Sie meinten: »Wenn das Volk hieriiber 
Bescheid wliBte, liber die Schikanen, den Terror der SS 
usw., und wenn es dann freie Wahlen gabe, dann waren 
die Nazis weg vom Fenster. Ich sagte daraufhin: Das 
sind doch Illusionen und Fehleinschatzungen. Ihr seht 
den Hitler und ihr seht den Goring, aber ihr seht nicht, 
welche Krafte dahinterstehen und was fur materielles 
Interesse dahintersteckt, das sind doch Industrie- und 
Finanzkrafte. Daraufhin sagten sie immer: Ach, ihr 
Kommunisten, immer dasselbe! Wir waren uns darin 
nicht einig, wohl aber im Widerstand gegen die Nazis.« 
In Esterwegen diskutierten Kommunisten wie Arthur 
Wyschka im Sommer 1933 mit dem frliheren Regie- 
rungsprasidenten von Oberschlesien, Hermann Llide- 
mann, dem ehemaligen Oberblirgermeister von Breslau, 
Karl Mache, und dem Reichsbannerflihrer Hans Alex¬ 
ander uber die sozialdemokratische Politik, »die uns 
zum Faschismus flihrte«, und warum »wir heute gemein- 
sam die Zuchthauser und KZ flillen«. Die Aussprachen 
gingen um »Grundfragen«, beispielsweise »iiber die 
Rolle einer revolutionaren Partei, liber Demokratie und 
Diktatur des Proletariats. Die tragische Entwicklung der 
sozialdemokratischen Partei von 1914—1918, die Fort- 
setzung der Politik nach Ausgang des I. Weltkrieges bis 
zur Machtiibernahme durch den Faschismus war der 
DiskussionsstofT, mit dem wir uns auseinandersetzten. 
Der wlitende und brutale Terror im Lager brachte auch 
die sozialdemokratischen Genossen zur Besinnung. Sie 
anerkannten ihre Fehler und stimmten in den grundsatz- 
lichen Fragen mit uns iiberein.« Liidemann bejahte sogar 
»die Rolle der Diktatur des Proletariats^ 

Ein differenzierteres Bild der langwierigen Ausspra¬ 
chen und ihrer Ergebnisse ergab sich einem Haftling 
vom Heuberg. Bei den Diskussionen stellte er drei 
Gruppen von Sozialdemokraten fest: eine, die ganz an 
die Seite der Kommunisten trat, eine andere, die be- 
klagte, die Demokratie ware nicht stark genug gewesen 
und die in einer neuen Republik die Fehler der vorange- 
gangenen vermeiden wollten, und schlieBlich die, welche 
ganzlich den Glauben an den Sozialismus aufgegeben 

hatte.31 
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Wohl zu einer vierten Gruppe gehorten Funktionare 
wie Gerhart Seger, der sich uber unkameradschaftliches 
Verhalten der Kommunisten in Oranienburg entriistete, 
oder SPD-Mitglieder wie Fritz Ecker, Willi Harder, Otto 
Meinel und Wenzel Rubner, die sich fur Dachau, 
Sonnenburg und Sachsenburg dariiber verbreiterten.32 
Sie und der ihre Berichte publizierende Verlag beharrten 
offenkundig trotz der neuen Situation und Erfahrungen 
auf der eingeschliffenen Politik der SPD-Fuhrung. Da- 
mit leisteten sie, ungeachtet des sonstigen aussage- 
kraftigen Gehalts ihrer Schriften, der antifaschistischen 
Sache keinen Dienst. Nico Rost, ein hollandischer 
Kommunist, der in Oranienburg inhaftiert gewesen war, 
trat Segers Einseitigkeit und Verleumdungen entgegen, 
indem er die selbst erlebte »vorbildliche Kamerad- 
schaft ohne Parteiunterschied« und den dadurch ver- 
starkten Kampfgeist darlegte.33 

Ahnlich wie bei den SPD-Funktionaren versuchte die 
Kommandantur von Borgermoor die proletarischen 
Haftlinge gegen den preuBischen Wohlfahrtsminister 
Heinrich Hirtsiefer von der Zentrumspartei zu hetzen. 
Unverhohlen forderte sie auf, ihn nachts zusammenzu- 
schlagen. Zwar muBte er Vorwiirfe wegen seiner dema- 
gogischen, die Arbeiter benachteiligenden Sozialpolitik 
einstecken. Doch der Stubenalteste, Karl Schabrod 
erklarte: »Wer sich an Hirtsiefer die Hande schmutzig 
macht, beschmutzt die proletarische Ehre und wird nicht 
mehr als Genosse betrachtet.« Und zu Hirtsiefer ge- 
wandt: »Du bist hier als Gefangener, aber du kannst 
nicht erwarten, daB wir dich jetzt hier als Genossen 
betrachten, wo du uns jahrelang das Brot fortgenommen 
hast. Von uns, von den Arbeitern, wird dir nichts 
passieren.« Schabrod und seine Kameraden setzten sich 
dafiir ein, daB Hirtsiefer in die Wascherei kam und nicht 
ins Moor muBte.34 In Dachau sollte auf gleiche Art der 
katholische Politiker Alois Hundhammer den Haft- 
lingen ausgeliefert werden. Doch auch hier entschieden 
sie: »Was wir mit Hundhammer auszumachen haben, 
machen wir auBerhalb des Lagers mit ihm aus.« In der 
Haft verkehrten sie kameradschaftlich und diskutierten 
standig mit ihm. Hundhammer, so vermerkte ein zeit- 
genossischer Bericht, bedankte sich bei seiner Entlas- 
sung im September 1933 dafiir ausdriicklich bei den 
Kommunisten. Christen in anderen Lagern gliederten 
sich ohne Vorbehalte in die solidarische Gemeinschaft 
ein, wie ein Sozialdemokrat aus seinen Erlebnissen in 
drei Konzentrationslagern verallgemeinerte: »Kommu- 
nisten, Sozialdemokraten, christliche Sekretare, Geist- 
liche usw. bildeten bald ein Ganzes und gaben sich 
gegenseitig Halt in der Gefangenschaft.« Das Zusam- 
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mengehorigkeitsgefuhl der aus politischen Grunden Ein- 
gesperrten forderte und vertiefte, daB politische Haft¬ 
linge gegen die antisemitische Hetze der Nazis angingen, 
beispielsweise der Journalist Axel Eggebrecht im KZ 
Hainewalde.35 

Haftlingsfunktionen 

Die Gemeinschaft festigte sich weiter, als politische 
Haftlinge und illegale Leitungen es verstanden, ent- 
schlossene und zuverlassige Kameraden in wichtige 
Funktionen des Lagerbetriebes zu lancieren. Wie in 
Borgermoor wahlten in der Esterwegener Baracke 5 die 
Insassen ihre Vertreter selbst, darunter als 2. Barak- 
kenaltesten den katholischen Jugendfunktionar Paul 
van Leven. In Bremen setzte sich Georg Buckendahl als 
Lageraltester fur die Gefangenen ein. Unter anderem 
gelang es ihm, dem Polizeiprasidenten Laue zu zeigen, 
wie der SPD-Funktionar Faust nach schlimmen MiB- 
handlungen aussah. In Sonnenburg konnten in kurzer 
Zeit ubernommen werden: die Funktion des Sekretars 
des Verwaltungsdirektors, woraus eine Kenntnis des 
Schriftwechsels resultierte, des Lager-, die von Fliigel- 
und Stationsaltesten, zum Beispiel durch Wilhelm Kas¬ 
per und Ottomar Geschke, die Material- und Geratever- 
waltung, das Revier, die Kiiche und die Handwerker- 
kompanie, was starkere Hilfe fur die Haftlinge er- 
moglichte. Auch in anderen Lagern lieBen sich der 
Arbeitseinsatz beeinflussen und schwachere Gefangene 
an leichtere Arbeitsplatze bringen.36 In Sachsenburg 
bekleideten Kommunisten die Stellung der Truppalte- 
sten. Sie leiteten Arbeitskommandos, stellten den Lager- 
altesten und konnten dabei die Gemeinschaft festigen. 
Ein Kommunist saB auch in der Sachsenburger Schreib- 
stube. Von dort flossen nicht nur Informationen. In 
einem Ausnahmefall verstand er sogar durch ein Tele- 
fongesprach, das er angeblich als Kommandanturan- 
gehoriger fiihrte, Entlassungen zu erwirken, darunter die 
eines Haftlings, dem Gestapo-Vernehmungen bevor- 
standen, denen er sich so durch Emigration entziehen 
konnte.37 In Hohnstein informierten Burg- und Haus- 
alteste sowie Haftlinge in der Schreibstube nicht nur die 
illegale Leitung iiber Interna der Lagerfiihrung, sondem 
schafften auch Gefangenenakten beiseite. In Dachau 
wehrte als erster sogenannter Arbeitsfeldwebel Josef 
Zauner seit Juli Schikanen und MiBhandlungen an 
Haftlingen ab. Deswegen wurde er Anfang August 1933 
fur Monate in den Bunker geworfen und dort ge- 
schlagen. In gleicher Weise setzte sich unter anderem 
der Kommunist Groner als Feldwebel der 10. Gefan- 
genenkompanie Dachaus solidarisch ein. Im Frauen- 
lager Moringen iibertrug der Direktor Anfang 1934 Rita 
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Sprengel die Verantwortung fur Ruhe und Ordnung, 

die Sauberkeit in den Haftlingsraumen und die Essen- 
ausgabe, was alien inhaftierten Frauen nutzte.38 

Proteste 

Gestiitzt auf die errungenen Positionen und die dadurch 
gestarkte illegale Organisation und gefestigte Lager- 
gemeinschaft wagten politische Haftlinge auch Proteste. 
In Nohra erreichten sie dadurch eine Veranderung der 
katastrophalen hygienischen Verhaltnisse. In Borger- 
moor sandten sie eine Delegation zum Kommandanten, 
die die Aufhebung des Rauchverbotes erreichte. Dort 
beschwerten sich auch die Stubenaltesten bei einer 
Kommission iiber die Ernahrung, den unzureichenden 
Postverkehr, die Verhaltnissen im Krankenrevier, die 
Arbeitsfron und die MiBhandlungen. Wilhelm Leusch- 
ner schloB sich diesen Protesten an. Das war mogli- 
cherweise bei der Besichtigung, von der der Gestapo- 
Chef Diels als »Ungewohntheit« festhielt, daB »einige 
Sprecher der Gefangenen >loslegten<. Sie beklagten sich 
nicht nur iiber das Essen, sondern lieBen auch durchblik- 
ken, daB sie MiBhandlungen ausgesetzt seien.«39 „ 

Gegen die Torturen richtete sich, angeregt von der 
illegalen Leitung in Borgermoor, die tagliche Meldung 
der Stubenaltesten, daB und wieviele Haftlinge ge- 
schlagen worden waren. Karl Schabrod berichtete: 
»Uber ein nachtliches Eindringen in den Schlafraum 
und die anschlieBenden MiBhandlungen verfaBte der 
Stubenalteste einen schriftlichen Bericht an den Lager- 
kommandanten. Das entschlossene Auftreten der Haft¬ 
linge bewirkte innerhalb von zwei bis drei Monaten, daB 
die Schlage und Tritte und taglichen Schikanen fast ganz 
aufhorten und die Zahl der SS-Schlager von etwa 120 
am Anfang auf sechs, auf fiinf und schlieBlich auf vier 
reduziert werden konnte.« Als in Dachau Kommu- 
nisten MiBhandlungen entgegenzuwirken suchten, ver- 
merkte ein Sozialdemokrat: »Nach langer Zeit wollte in 
uns wieder das Gefiihl aufkommen, wir seien doch nicht 
ganz entrechtet, ganz schutzlos.«40 In anderen Lagern 
protestierten — wie schon erwahnt — Insassen durch 
Schmahrufe und Gesang gegen MiBhandlungen. 

Kampfentschlossenheit fur und gestiitzt auf das Kol- 
lektiv der politischen Gefangenen bezeugte gleichfalls 
Rudolf Rafoth im April im Bremer Lager MiBler, 
als er versuchte, den Polizeiprasidenten auf die Drangsa- 
lierungen aufmerksam zu machen. Als dann der Anar- 
chosyndikalist Johann Oschasch durch seine Frau einem 
Oberstaatsanwalt blutige Wasche iiberbringen lieB, ver- 
langten der Jurist und ein Polizeimajor, Beschwerden 
einzureichen. Der Bremer Biirgerschaftsabgeordnete der 
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KPD Albert Krohn berichtete daraufhin iiber die Zu- 
stande, weswegen er danach aus dem Lager abgefiihrt 
wurde. Doch meinten Haftlinge, seine Mitteilungen 
hatten zur Ablosung der SS in diesem Lager bei- 
getragen.41 

Solidaritat und eine geschlossene Fiihrung bildeten 
die Voraussetzung, um sich durch Hungerstreiks gegen 
das Lagerregime zu wenden. Mit diesem traditionellen 
Kampfmittel von Inhaftierten wiesen Gefangene in 
Borgermoor schlechtes Essen zuriick. In Hainichen 
erreichten Haftlinge Mitte April nach drei Tagen eben- 
falls, daB sich die miserable Verpflegung verbesserte. In 
Wittmoor protestierten in dieser Weise die Gefangenen 
auf Initiative Helmuth Warnkes gegen die Wasser- 
suppen, die aus der Justizhaftanstalt Glasmoor kamen. 
In Bremen organisierte Albert Oltmanns mit anderen 
einen Hungerstreik, als unter anderem der Sozialdemo¬ 
krat Faust erneut miBhandelt wurde. In Moringen 
verweigerten ab 22. Juni alle 340 Gefangenen das Essen, 
bis, wie der Landrat von Northeim nach Berlin meldete, 
»a) die wegen Arbeitsverweigerung in Einzelhaft genom- 
menen (fiinf — d. Verf.) Haftlinge freigelassen waren, 
b) ihnen eine schriftliche Verfiigung vorgezeigt wurde, 
daB sie zur Arbeit verpflichtet sind«. Der Landrat 
bezichtigte als Initiatoren 15 aus dem Regierungsbezirk 
Osnabriick stammende Gefangene, die schon dort einen 
Hungerstreik gefiihrt hatten. Sie seien als besonders 
gefahrliche Kommunisten bekannt. Im Verlauf des 
Streiks forderten die Moringer Haftlinge besseres Essen, 
wochentlichen Waschewechsel, Bezahlung der Arbeit 
sowie sofortige Weiterleitung von Beschwerden und 
Entlassungsgesuchen. Nachdem alle Drohungen und 
Repressalien des Lagerkommandanten — ein Polizei- 
offizier - nichts fruchteten, befahl der Regierungs- 
prasident von Hannover, das Wasser abzusperren, was 
am 24. Juni geschah. Tags zuvor und am selben Tag 
waren jeweils fiinf Gefangene, am 25. Juni ein weiterer 
Haftling zusammengebrochen. Trotzdem hielten die 
anderen Streikenden durch, bis am 26. Juni die Gewalt- 
haber einlenkten und der Kommandant den Stuben¬ 
altesten die Entlassung der Arrestanten, Fettzulage und 
Waschewechsel zusagte. In Miinchen-Stadelheim ver- 
standigten sich die weiblichen Schutzhaftlinge, in den 
Hungerstreik zu treten, wenn Emma Stenzer nach der 
Ermordung ihres Mannes in Dachau nicht freikame. In 
der Lichtenburg verweigerten — angeregt von der 
illegalen Leitung — die politischen Gefangenen im 
Sommer das Mittagessen, um gegen die besonders 
schlimme MiBhandlung eines neueingelieferten, noch 
sehr jungen Haftlings zu protestieren. Trotz Essenentzug 

und anderer Repressalien verstarkte sich dadurch ihr Zu- 
sammengehorigkeitsgefuhl. Im Zuchthaus Remscheid- 
Luttringhausen trat Willy Spicher fur einen Hunger¬ 
streik ein, zumal Besuche von Angehorigen, Post-und 
Paketempfang untersagt wurden. »Als in diesem Zu- 
sammenhang von einem Naziwarter ein Haftling miB- 
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handelt wurde«, erinnerte er sich, »brach ein Protest- 
sturm los. Alle politischen Haftlinge donnerte gegen die 
Zellentiiren. Das wurde von der damaligen Politischen 
Polizei als Meuterei bezeichnet.« Sie lieB Spicher als 
Radelsfuhrer nackt in Dunkelarrest stecken. Weihnach- 
ten 1933 grifTen die Sachsenburger zum Hungerstreik, 
weil die Predigt eines Nazi-Geistlichen einen Kameraden 
zum Selbstmordversuch trieb.42 

Protest wie Verbundenheit bezeugten Spandauer 
Schutzhaftlinge, als sie erfuhren, daB ein Transport von 
Mitgefangenen nach Sonnenburg abging. Am Vorabend 
sangen sie fur ihre Kameraden ein Kampflied gegen die 
Nazis, in dem die Worte vorkamen: »Die Tore werden 
aufgemacht«, und die »Internationale«. Anklage und 
Ausdruck der Solidarity bedeuteten auch das von der 
illegalen Leitung in Sonnenburg initiierte Antreten, als 
ein kriegsbeschadigter Arbeiter ermordet worden war, 
Oder der freiwillige stumme Appell der Haftlinge in 
Sachsenburg, als am 12. November ein umgebrachter 
Mitgefangener zur Beerdigung gefahren wurde. In Bor- 
germoor wie in Hohnstein legten politische Haftlinge 
bei Mordtaten ihre Trauer und ihre Anklage in das Lied 
»Ich hatt’ einen Kameraden.«43 

Auf andere Art fand in Fuhlsbiittel in einem Ge- 
fangenensaal das Gedenken fur das am 6. November in 
Untersuchungshaft ermordete Mitglied des Zentral- 
komitees der KPD, Friedrich Lux, statt. »Der Gegen- 
Angriff« vom 24. Marz 1934 berichtete daruber: »Ein 
groBer Hafenarbeiter steht auf. Die Uhr in der Hand 
sagt er ganz langsam: >. . . Es ist zwolf Uhr, Genossen<! 
Alle erheben sich von ihren Platzen. Alle haben die 
Hande zu Fausten geballt. Unbeweglich sind ihre Ge- 
sichtsmuskeln. Dann sagt dieselbe tiefe, feste Stimme: 
>Wir denken an denselben, wir denken nicht nur an ihn. 
Wir denken an alle. Wir vergessen keinen. Wir vergessen 
nichts . . . Sie sind gestorben, wie sie gelebt haben. Wir 
haben ihre Bilder hier drinnen, so fest, daB sie uns keiner 
herausreiBen kann. Es wird nichts umsonst sein.<« 

In einigen Konzentrationslagern fanden ebensolche 
Gedenkminuten fur die am 20. Juni 1933 verstorbene 
Clara Zetkin statt. In dem KZ Ankenbuck faBte der 
Abgeordnete Kurt Hilbig »den EntschluB, eine Toten- 
Ehrung vorzunehmen. Am 22.6. urn 12 Uhr, als alle 
105 Haftlinge an den Tischen saBen und der Wacht- 
posten unseren Raum fur kurze Zeit verlassen hatte, 
erhob ich mich und sagte in gedampften Ton: >Genossen’ 
Clara Zetkin ist tot; wir wollen sie ehren, indem wir uns 
von den Platzen erheben.< Wie ein Mann erhoben sich 
alle - kurzes Schweigen - ich dankte, und alles setzte 

sich wieder.« Hilbig wurde danach verraten und muBte 
MiBhandlungen und schweren Arrest ertragen. In Col- 
ditz sprachen aufgrund einer Beratung die jeweiligen 
Stubenaltesten einige Gedenkworte, worauf sich die 
Haftlinge eine Stunde lang schweigend auf ihren Stroh- 
sack legten. Und in Sachsenburg wurde an den Arbeits- 
platzen mit Ansprachen und einem zweistiindigen 
Schweigen der Verstorbenen gedacht.44 

Nachdem in Sonnenburg Haftlinge von der ersten 
Hinrichtung deutscher Kommunisten am 1. August in 
Hamburg erfahren hatten, entbloBten sie ihr Haupt, und 
die Lagerkapelle spielte einen Trauermarsch. Wahr- 
scheinlich auf dieselbe Untat bezog sich in Kislau der 
EntschluB, daB die dortigen Kommunisten nach dem 
Abendessen einige Minuten schweigend sitzen blieben. 
Die anderen storten ihr Gedenken nicht. Der Kom- 
mandant warf darauf einen Gefangenen in den Bunker 
und verhangte Kollektivstrafen.45 Als nach Borgermoor 
die Nachricht drang, daB am 30. November in Koln 
sechs Todesurteile an Kommunisten vollstreckt worden 
waren, erhoben sich die Haftlinge spontan von den 
Platzen und einigten sich, »anderntags beim Auszug zur 
Arbeit das Lied >Ich hatt’ einen Kameraden< zu singen. 

Wie beschlossen, so getan. Als die Moorkolonne — 
mit 800 Mann die groBte — aus dem Lager schritt, ging 
das Fenster vom Lagerkommandanten auf. Er briillte: 
>Aufhoren!< Jetzt stimmte unsere Kolonne das Lied 
>Morgenrot< an. Der Lagerkommandant schrie darauf- 
hin aus dem Fenster: >Ich weiB jetzt, woran ich bin!< 
Danach wurde uns das Singen verboten. Die Moor¬ 
kolonne sang nicht und zog schweigend ins Moor. Als wir 
nach Feierabend ins Lager marschierten, wurden wir 
von der SS aufgefordert, ein Lied zu singen. Die 
Moorkolonne stimmte das >Moorsoldatenlied< an. Die 
SS verbot das Lied und befahl uns, ein von ihr bestimm- 
tes Lied zu singen. Doch die Moorkolonne zog schwei¬ 
gend ins Lager.« In Brauweiler vereinbarten die einge- 
sperrten Frauen anlaBlich der Kolner Untat Schweigen 
bei der Arbeit, beim Essen, beim Hofrundgang und 
gegeniiber den Aufseherinnen.46 In RoBlau verweiger- 
ten die Gefangenen den befohlenen Gesang, als sie 
horten, daB in Dessau am 16. Januar 1934 zwei ihrer 
Kampfgefahrten hingerichtet worden waren. Sie trotz- 
ten auch der Gewaltanwendung. »Alles das konnte uns 
nicht daran hindern«, faBte August Baumgarte liber 
solche Bekundungen zusammen, »unseren solidarischen 
Willen zum Ausdruck zu bringen und die Verbundenheit 
mit unseren Briidern offen zu demonstrieren. Viele Male 
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sollten wir noch spater mit diesem Lied (vom guten 
Kameraden — d. Verf.) von der Arbeit einmarschieren. 
Immer trugen wir dann einen Toten mit ins Lager 
zuriick, der bewuBt und mit Uberlegung von Nazi- 
wachen umgebracht worden war. Das Lied vom guten 
Kameraden einte uns gegen die Nazis, es einte uns im 
Lager, einte uns mit alien Antifaschisten in den anderen 

Lagern.«47 
Im gleichen Geist und mit gleichem Zweck begingen 

die Haftlinge Gedenktage. Am 1. Mai 1933 schmiickten 
beispielsweise die weiblichen Gefangenen in Gotteszell 
den Tisch mit Blumen und einem Stuck roten StofT und 

sangen leise: 
»Und sperrt man mich ein in finsterem Kerker, 
sind alles doch rein vergebliche Werke, 
denn meine Gedanken 
zerreiBen die Schranken 
und Mauern entzwei — 
die Gedanken sind frei.« 
Im KZ Erfurt erfuhren die Haftlinge, daB sie am 1. Mai 

auf Lastwagen iiber das Land gefahren und zur Schau 
gestellt werden sollten. Die illegale Leitung beschloB 
daraufhin einen 24-stiindigen Hungerstreik, der unge- 
achtet der Repressalien die Naziplane durchkreuzte. In 
den KZ Bremen-Mi Bier, Moringen, Zschorlau und 
Zwickau-Osterstein wurden die Insassen gezwungen, 
den Umzug zu beobachten oder mitzumachen. Doch 
richteten sie dabei gerade in Zwickau Beweise der 
Verbundenheit aus der Bevolkerung oder bei MiBler die 
nachfolgende politische Diskussion auf. 

Ein Jahr spater, am 1. Mai 1934, auBerte sich die 
Ungebrochenheit der politischen Haftlinge im KZ Ora- 
nienburg im Gesang der »Internationale«. Die daraufhin 
fiir 14 Tage iiber das Lager verhangte Postsperre er- 
trugen sie mit Stolz. Als an diesem Tag die 470 Sachsen- 
burger Gefangenen durch das benachbarte Frankenberg 
ziehen muBten, sangen sie »Briider, zur Sonne, zur 
Freiheit!« und »Wann wir schreiten Seit’ an Seit’«. Bodo 
Ritscher berichtete dariiber: »Dieser Marsch war noch 
lange Zeit Gesprachsstoff in Frankenberg. Wir selbst 
fuhlten uns gestarkt nach dieser erfolgreichen, wirkungs- 
vollen Demonstration, die wir durch die Dummheit der 
Nazis legal durchfiihren konnten. Von diesem 1. Mai- 
Marsch 1934, durchgefiihrt von KZ-Haftlingen, er- 
fuhr auch die Weltoffentlichkeit. Der Genosse Hugo 
Graf, ebenfalls in Sachsenburg gefangen (gewesen — 
d. Verf.), schrieb iiber diesen gelungenen Mai-Marsch 
einen Artikel, der im Monat Mai 1936 in der in 
Prag gedruckten Zeitschrift >Weltbiihne< veroffentlicht 

wurde.«48 
Wie die politischen Haftlinge im Emslandmoor den 

16. Jahrestag der Oktoberrevolution gestalteten, gehorte 
zweifellos zu den Hohepunkten bei den Gedenktagen in 

den Konzentrationslagern im Jahre 1933. Nach auBen 
abgesichert, drangten sich in Bdrgermoor die Gefan¬ 
genen abends um den Tisch in der Baracke, an dem 
taglich aus der Zeitung vorgelesen wurde. Einer von 
ihnen begann mit dem fast nicht mehr benutzten Wort 
Genossen seine Ansprache. Die Situation in Deutsch¬ 
land und die Lage der Haftlinge umreiBend, hob der 
Redner hervor, daB auch ihr Kampf im Sozialismus 
miinden werde. Revolutionare Gedichte und proleta- 
rische Kampflieder umrahmten die kurze Feier, die in 
ahnlicher Form in alien zehn Baracken des Lagers 
stattfand. Genauso versammelten sich die Kommunisten 
und von ihnen eingeladene Sozialdemokraten in Ester- 
wegen. Hier machte ein Text die Runde, der aufforderte, 
dem Beispiel der Sowjetunion zu folgen und die im 
Kampf Gefallenen zu ehren. Entsprechende Verse und 
Lieder umschlossen knappe Worte des Gedenkens und 
des Appells, im Kampf nicht nachzulassen. Ahnlich 
bestarkte die Liebknecht-Luxemburg-Lenin-Feier An- 
fang 1934 die politischen Gefangenen in Borgermoor.49 

Kraftgewinn 

Mut und Siegeszuversicht schopften KZ-Haftlinge zur 
gleichen Zeit aus der Haltung Georgi Dimitroffs im 
ReichstagsbrandprozeB. In der Lichtenburg beabsich- 
tigte die SS-Lagerleitung, den Auftritt Gorings vor dem 
Reichsgericht fur ihre Zwecke zu nutzen. Sie lieB alle 
Gefangenen in einen Saal fiihren, um die Rundfunkiiber- 
tragung anzuhoren. Doch wurde daraus »eine groBe 
Pleite fur die Lagerfiihrung«, wie sich Kurt Gunther 
erinnerte. »Spitzten die Genossen schon die Ohren, als 
Genosse Dimitroff den Goring auf seine Ausfalle gegen 
die Sowjetunion fragte, ob ihm bekannt sei, daB tausen- 
de deutscher Arbeiter durch die Auftrage der Sowjet- 
republik schon jahrelang Arbeit und Brot erhielten . . 
so kam es unter den Genossen zu Unruhe, Gefluster 
und Gelachter, als Genosse Dimitroff sagte: >Sie haben 
wohl Angst vor meinen Fragen?< Die Ubertragung 
wurde sofort abgebrochen, und ab ging es im Laufschritt 
in die Sale.« Die Wirkung der Dimitroffschen Haltung 
beschrieb Fritz Traskowski: »Fiir uns, die Haftlinge, 
wurde die Uberlegenheit Dimitroffs von Tag zu Tag 
offensichtlicher ... Mir war es damals zumute, als sei 
alles leichter zu ertragen«. Dimitroffs Auftreten »gab 
neue Kraft und Siegeszuversicht, bestatigte die Richtig- 
keit unseres Kampfes gegen Faschismus und Kriegsge- 
fahr und lehrte, wie sich ein Antifaschist in den Handen 
seines Klassenfeindes zu verhalten hat.« In Gotteszell 
diskutierten die inhaftierten Frauen eifrig dariiber, wie 
Dimitroff sich und die kommunistische Sache ver- 
teidigte. In Colditz las der Revieralteste jeden Abend 
die Zeitungsberichte vor, die die Haftlinge mit Spannung 

47 Engelmann, S. 47; Perk, S. 60. 
48 Schatzle, Stationen . .., 
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und Sympathie fur Dimitroff aufnahmen. In Sachsen- 
burg setzten die Truppaltesten durch, daB sie auBer 

Naziblattern bfirgerliche Zeitungen abonnieren und sich 
daraus iiber das Leipziger Verfahren orientieren konn- 
ten. In Borgermoor warteten die Gefangenen ungedul- 
dig auf die nachste Zeitung. SchlieBlich wurde in jeder 
Baracke einer zum Vorleser bestimmt, so daB 100 
Haftlinge gleichzeitig von Dimitroff horten. Manchmal 
lieB sich ihr Enthusiasmus nicht mehr zfigeln. Einer von 
lhnen berichtete: >>Als der ProzeB lief, bildeten sich in 
alien Baracken Dimitroff-Zirkel. An der Baracke 10 
hatten die SS gelauscht. Ein Haftling rief in der Begeiste- 
rung: >Hoch Dimitroff!< Das horte die SS-Bewachung. 
Die ganze Baracke muBte heraustreten. Nun forderte 
die SS emeut auf, der Rufer solle sich melden. Der 
Stubenalteste Karl Schabrod .. . trat allein hervor. Allen 
Kameraden wurden die Haare kurz geschoren. Sie 
kamen in die Arrestbaracke.« AuBerdem riB fortan die 
Lagerzensur die ProzeBberichte aus den Zeitungen her- 
aus. Dennoch konnten die Gefangenen nicht davon 
abgehalten werden, aus Dimitroffs Auftreten ihren Wi- 
derstandswillen zu starken. Einer von ihnen meinte, daB 
die illegale Leitung wohl das Vorbild Dimitroff nutzte, 
um zielstrebig auf die antifaschistische Arbeit nach einer 
Entlassung vorzubereiten.51 

In Sonnenburg verfolgten einige Haftlinge an einem 
kleinen, durch Bestechung erreichten und heimlich in- 
stallierten Rundfunkempfanger den ProzeB und in- 
formierten darfiber die illegale Leitung. Als der ZK- 
Mitarbeiter Willi Kerff als Zeuge zum Reichstagsbrand- 
prozeB vorgeladen wurde, besprach er abends mit Willy 
Krop, Walter Stoecker und Erich Wiesner, wie die 
Politik der KPD vertreten und Dimitroff unterstfitzt 
werden konnte. Als Schwerpunkte, die ein Einhaken und 
ein Vertiefen gestatteten, legten sie unter anderem fest: 
scharfe Abgrenzung von dem hollandischen Anarchisten 
und dessen Brandanschlag auf das Parlamentsgebaude, 
die Stellung der KPD zur Politik des internationalen und 
des deutschen Imperialisms, die Ablehnung und Verur- 
teilung des individuellen Terrors seitens der Partei, 
Darlegung des von ihr gegen den aufkommenden Fa- 
schismus geffihrten Kampfes. Tatsachlich unterstfitzte 
Kerffs Auftreten Dimitroff. Als der Haftling nach Son¬ 
nenburg zurfickgebracht wurde, war durch die Radio- 
fibertragung dort schon seine Aussage bekannt. Die 
illegale Leitung freute sich mit ihm, daB es trotz Terror 
selbst aus dem Konzentrationslager gelang, die Politik 
der KPD zu verteidigen.52 

50 Lina Haag, Eine Handvoll 
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S. 15 u. 30. 
51 Der Gegen-Angriff v. 
7. II. 1934; Polixa/Wils/Jung, 

S. 62,; Perk, S. 60; Dok.-Zen- 
trum, KZ und Haftanstalten, 
Borgermoor, Nr. 69, Bl. 24. 
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Die aktuellen Ereignisse diskutierten die politischen 
Haftlinge in den meisten Konzentrationslagern. Als 
Quelle diente nicht allein die Nazipresse. Vielmehr 
gelangten auch illegale Schriften zu ihnen, aus denen sie 
sich fiber die Politik im antifaschistischen Kampf orien¬ 
tieren konnten. Fur Hohnstein legte sie die Widerstands- 
gruppe Vereinigte Kletterabteilung an vereinbarten Stel- 
len nieder. Arbeitskommandos schmuggelten dann die 
»Arbeiterstimme«, den »Gegen-Angriff«, die »Arbeiter- 
Illustrierte-Zeitung«, »Die Rote Fahne«, Flugblatter 
und -schriften, sogar das »Braunbuch« ins Lager. Nach 
Sonnenburg gelangte »Die Rote Fahne«.53 

Selbst die in Zellen Isolierten erreichten Nachrichten 
von auBen. In Mfinchen-Stadelheim gelangten fiber die 
Wascherei, in der Centa Beimler arbeitete, Mitteilungen 
an verschiedene Haftlinge und von ihnen zurfick, in das 
Zuchthaus hinein und aus ihm heraus, darunter In- 
formationen aus Dachau, auch, daB Hans Beimler aus 
dem Lager geflohen war und das Ausland erreicht hatte. 
Auf demselben Weg erreichten illegale Schriften die 
Stadelheimer Haftlinge. In Fuhlsbfittel konnte Willi 
Bredel ein Kristalldetektor mit kleinen Kopfhorern 
zugesteckt werden. Durch ihn und auf andere Weise 
erfuhren verlaBliche Kameraden von den Beschlfissen 
des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internatio¬ 
nale, dem Auftreten Dimitroffs und der Erhebung 
der Wiener Arbeiter im Februar 1934.54 

Eine einmalige Form, sich zu verstandigen und den 
Kampfgeist zu starken, stellte die illegale Herausgabe 
einer Zeitung dar. Sie entsprach den Haftbedingungen in 
Gollnow, wo Schutzhaftlinge in Zellen eingeschlossen 
waren. Ihre Verfasser und Hersteller waren Hans Geffke 
und Gustav Hartog. Sie gaben dem handschriftlich in 
zwei Exemplaren angefertigten Blatt den Titel »Fanal. 
Organ der proletarischen Schutzhaftgefangenen in Goll- 
now<< und datierten es auf April 1933. Ihr Geleitwort 
erklarte die Absicht, die Einzelhaft zu fiberwinden und 
auf den schweren Kampf vorbereiten zu wollen. In 
diesem Sinne erinnerte der erste Artikel an die bisherigen 
politischen Gefangenen in Gollnow und deren Haltung 
vor 1933. Weiter gaben die Verfasser Anregungen, die 
Einzelhaft zur politischen Weiterbildung zu nutzen, 
schriftlich fiber die Strategie und Taktik im illegalen 
Kampf zu diskutieren und sich durch ein Klopfalphabet 
zu verstandigen. Zwei andere Artikel demaskierten die 
Nazidemagogie anlaBlich des 1. Mai und analysierten 
die politische Lage und die Ziele des Faschismus. Weiter 
propagierten die Verfasser den solidarischen Beistand 
der politischen Gefangenen und gaben Tips zum 
Umgang mit Wachtmeistem und Kalfaktoren. Ein 

gleichfalls die Politik der KPD 
verteidigten. sich vorher beraten 
konnten, lieB sich nicht feststel- 
Ien. - Kerff wurde 1937 bis 1940 
in der UdSSR eingesperrt. 
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eingestreutes Gedicht charakterisierte einen der Pei- 
niger, und ein Antihitlerwitz beschloB die Ausgabe. 

Die Zeitung wurde von Zelle zu Zelle weitergeleitet. 
Sie trug dazu bei, erinnerte sich ein Haftling, den 
Mitgefangenen zu zeigen, »daB sie auch unter den 
schlimmsten und schwersten Bedingungen nicht den 
Kopf hangen lassen diirfen, sondern daB es gilt, immer 
unser Ziel zu sehen, den Kampf gegen den Faschismus 
zu fiihren, und zwar nicht einzeln, sondern vor alien 
Dingen geschlossen immer aufzutreten und immer 
eine Einheit zu sein, ein Kollektiv zu wahren«. 

Ein Exemplar des Blattes fiel in falsche Hande. Der 
Direktor von Gollnow verhangte daraufhin den Entzug 
samtlicher Zeitungen und Bucher und das Verbot des 
Paketempfangs und der Besuche. GefTke, der sich als Ver- 
fasser meldete, um weitere Repressalien abzuwenden, 
erhielt strengen Arrest. Auch in Sonnenburg, wohin man 
bald daraufdie Gollnower Haftlinge verschleppte, wurde 
er in »besondere« Behandlung genommen. Dariiber 
hinaus lieB Gestapo-Chef Diels am 24. Mai alle Leiter 
von Konzentrationslagern und Gefangnissen, in denen 
sich Schutzhaftlinge befanden, Kontroll- und Uber- 
wachungsmaBnahmen veranlassen.55 

In anderen Konzentrationslagern konnte die standige 
Diskussion aktueller Fragen direkt gefiihrt werden.56 
Sie bezog sich oft auf die unmittelbare Reaktion der 
Lagergemeinschaft, so bei der Abstimmung am 12. No¬ 
vember. In Borgermoor meinten einige, mit dem Ja zum 
Austritt Nazideutschlands aus dem Volkerbund zu be- 
kunden, daB die Gefangenen terrorisiert wiirden. Ein 
weiterer Teil tendierte zur Stimmenthaltung, ein anderer 
pladierte fur ein entschiedenes Nein. Am 11. November 
verkundete >>Moritz«, die illegale Leitung in Borger¬ 
moor: Es wird mit »Nein« gestimmt. Dem entsprach 
das Ergebnis: 17 Ja-Stimmen. Einzelne Wahlzettel mit 
Worten wie »Nieder der Faschismus!«, »Hoch die KPD« 
oder »Rotfront lebt!« bezeugten zusatzlich die unge- 
brochene Haltung der politischen Gefangenen. Nach 
der Abstimmung drohte der als Kommandant fungie- 
rende Berliner PolizeiofFizier, »von dieser Dimitroff- 
Bande« kame keiner mehr aus dem Lager. In Sach- 
senburg erklarten Kommunisten, durch das Nein zum 
Volkerbundsaustritt miisse auch gegen die faschistische 
Aufriistungspolitik demonstriert werden. Dies geschah 
zu fast 70 Prozent und zog Repressalien nach sich. In 
Moringen gab es bei den weiblichen Schutzhaftlingen 
etwa 25 Prozent, bei denen in Miinchen-Stadelheim 
ebenfalls zahlreiche Gegenstimmen. In Ankenbuck 
stimmten laut einem zeitgenossischen Bericht von den 
38 Wahlberechtigten 21 mit Nein. Zwei Zettel waren 
ungiiltig. Einer trug die Aufschrift: »Es lebe die KPD!«57 
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In Gliickstadt votierten von 70 Haftlingen 24 mit 
Nein. In Fuhlsbiittel, wo durch die Zellen eine ein- 
heitliche Meinungsbildung schwierig blieb, gingen von 
den zirka 800 Gefangenen nicht einmal 300 zur Wahl. 
Von ihnen stimmten 67 mit Nein. In der Lichtenburg 
und in Oranienburg entschied sich die Mehrheit der 
politischen Haftlinge, durch Zustimmung zu zeigen, daB 
es sich um Terrorwahlen handelte. Dennoch gab es in 
Oranienburg iiber 40 Nein- oder ungiiltig gemachte 
Stimmzettel.58 

In Debatten iiber aktuelle Fragen spielten oft theo- 
retische Probleme eine Rolle. Dafiir gab es in einigen 
Lagem spezielle Schulungszirkel, so in der Lichtenburg 
unter anderem iiber das »Braunbuch«, iiber die Entwick- 
lung der Menschheit und der Kultur, in Sachsenburg 
iiber Kants »Kritik der reinen Vernunft«, im Frauen- 
lager Moringen iiber dialektischen Materialismus, als 
Religionsgeschichte getarnt, und fur politische Oko- 
nomie, die Gertrud Sartorius, Rita Sprengel und Frieda 
Winkelmann vorbereiteten und die beiden Erstgenann- 
ten durchfiihrten, oder in Borgermoor fiir politische 
Okonomie sowie Strategic und Taktik der revolutio- 
naren Arbeiterbewegung. In Esterwegen lagen den Schu- 
lungen Plane von Theodor Neubauer zugrunde, wozu 
auch illegales Material iiber den ReichstagsbrandprozeB 
herangezogen wurde. — 

Diese Schulung erganzten Zirkel zur Vertiefung all-^\ 
gemeiner Kenntnisse, wie in Moringen bei den Frauen 
fiir Deutsch und Rechnen. Leiterin war Frieda Winkel¬ 
mann, die von den Bettgestellen abmontierte schwarze 
Bretter als Tafel benutzte. Uber ahnliche Kurse in 
Borgermoor berichtete Karl Schabrod: »Wir haben 
Fragen wissenschaftlicher Art diskutiert, aber auch 
Fragen wie: Warum haben wir Arbeiter nicht studieren 
konnen, was fallt uns beim Lesen wissenschaftlicher 
Biicher schwer und warum usw. Wir haben also diese 
erganzende Schulungsarbeit verbunden mit Diskus- 
sionen iiber Literatur, iiber Dramatik, alles mogliche. 
Kameraden wie der Schauspieler Wolfgang Langhoff 
halfen uns dabei. Er trug uns nicht nur Gedichte vor, 
sondern sprach mit uns auch dariiber, warum uns was an 
diesem oder jenem Gedicht gefiel bzw. nicht .. . Diese 
Zirkel bestanden meist aus ca. 6 —8 Haftlingen, die 
entweder bei schonem Wetter auf den hinter den Barak- 
ken vorhandenen Griinflachen zusammentrafen oder zu 
dritt nacheinander auf dem Rundgang der LagerstraBen 
ihren Zirkel durchfiihrten. Zur Tarnung der politischen 
Zirkel wurden auch Zirkel fiir Mathematik oder Deutsch 
organisiert. Daneben gab es noch Unterrichtskurse In 
Englisch, Franzosisch, Geographie und Wirtschftsge- 
schichte. Die Lehrer waren Arbeiter, die selbst vor der 
Haft solche Kurse durchgemacht hatten.«59 
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Geistig-kulturelle 
Starkung 

Ihre geistige Spannkraft zu bewahren und zu starken, 
dienten den politischen Haftlingen die Buchereien, die 
sie in einigen Lagern einrichten konnten. Die Lagerfiih- 
rungen verlangten jedoch, daB dadurch keine Kosten 
entstehen diirften. Deshalb besorgten sich z. B. in den 
KZ Bad Suiza, Borgermoor, Dachau, Esterwegen, Kuh- 
len, Lichtenburg, Sachsenburg und Sonnenburg die 
Gefangenen jene Bucher, die ihnen bei der Einlieferung 
abgenommen worden waren. In Borgermoor zahlten 
dazu Schriften, die dem Asienforscher und Publizisten 
Armin T. Wegner gehorten. Verschiedentlich baten 
Haftlinge in Briefen an ihre Familien und an AuBenste- 
hende um Literatursendungen, darunter Wegner in 
Borgermoor und spater in der Lichtenburg. Er wandte 
sich u. a. mit Erfolg an Thomas Mann. Sein Nachfolger 
als Bibliothekar in der Lichtenburg, Hans Litten, nannte 
seiner Mutter in fast jedem Brief gewiinschte Titel. Nach 
Dachau kamen anfanglich Bande aus der katholischen 
Bucherei des Ortes, die der Geistliche bereitstellte. Der 
inhaftierte Zeitungsverleger Heinrich Bergmann vervoll- 
standigte den Bestand durch Sammlungen bei den 
Mitgefangenen und durch Bitten an seine Berufskolle- 
gen. In Sonnenburg stellte Carl von Ossietzky Lite- 
ratur, die ihm seine Frau geschickt hatte, den Mit- 
haftlingen zur Verfiigung und erganzte aus Schriften, 
die sie besassen, den kleinen Bestand. Fur Hohnstein 
bemiihte sich der Ortsgeistliche Walter Schumann, der 
zu Gottesdiensten ins Lager durfte, um Bucher. Der 
Pfarrer wurde wegen seines Mitgefiihls fur die KZ- 

Insassen strafversetzt. 
In den Lagerbiichereien befand sich etliche Unter- 

haltungsliteratur, die vor allem unter den Wachmann- 

schaften kusierten. Die Haftlinge bevorzugten Bande 
mit anderem Niveau wie in Dachau Emil Ludwigs »Die 
Fahrt der Ayesa«, Thomas Manns »Konigliche Hoheit«, 
Sammlungen mit Gedichten von Kurt Eisner und Kla- 
bund, in Sachsenburg u. a. Conrad Ferdinand Meyers 

»Huttens letzte Tage«.60 
Neben solcher humanistischen Lektiire starkte die Ge¬ 

fangenen alles, was sie aus der Zeit vor der Haft im Kopf 
hatten: Arbeiten von Karl Marx, Friedrich Engels und 
W. I. Lenin, Schriften von August Bebel, Karl Lieb- 
knecht, Rosa Luxemburg und Ernst Thalmann, histori- 
sche Darstellungen der Pariser Kommune, der Oktober- 
und der Novemberrevolution, Berichte und Romane 
iiber die Sowjetunion und den Kampf der deutschen und 

ihre Interpretation und die Reso- 
nanz eingeht. 
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internationalen Arbeiterklasse, dazu klassisches Erbe 
aus aller Welt und die Bibel. Selbst Hitlers »Mein 
Kampf« diente den Haftlingen, sich mit Argumenten 
gegen die Bewacher zu wappnen. 

Literarisch-musikalische Abende fanden in Sachsen¬ 
burg alle zwei Wochen statt. Streng beobachteten die 
Nazis, daB alles »unpolitisch« ablief. Dennoch emp- 
fanden die Gefangenen das gemeinsam gesungene »Wil- 
de Gesellen« durch die Zeile »Uns geht die Sonne nicht 
unter« wie ein Kampflied. Aus dem dort entstandenen 
»Wolga-Lied«, gemiinzt auf die als »Wolga-Schlepper« 
bezeichneten, die schweren Pferdewagen ziehenden 
Haftlinge, und aus dem »Lied von Sachsenburg«, ge- 
schrieben von dem Redakteur Rudi Reinwarth, klang 
der Freiheitswille so stark, daB der Lagerkommandant 
sie verbot. Doch den Gefangenen kam vor allem der 
Refrain nicht aus dem Kopf: 

»Tausend Kameraden, Mann an Mann, 
gefangen, bewacht, in Acht und Bann, 
sehnenden Herzens erklingt ihr Lied: 
wir wollen in die Heimat ziehn ... 
Tausend Kameraden, Mann an Mann, 
nicht mehr gefangen, nicht mehr in Acht und Bann, 
jubelnden Herzens erklingt ihr Lied: 
Frei! Frei! Frei wir sind!«61 
Hingegen war das Lichtenburger Lagerlied eher sen¬ 

timental. Das im Friihjahr 1933 entstandene »Lied der 
Heuberger« konnte demgegeniiber wegen seiner revolu- 
tionaren Worte wohl nur heimlich gesungen werden.62 

Uber das bekannteste aller KZ-Lieder, das Moorsol- 
datenlied, berichtete Rudi Goguel: »Die illegale Haft- 
lingsleitung beschloB, als Antwort auf den Pogrom (eine 
nachtliche Schikane und MiBhandlung in Borgermoor 
- d. Verf.) eine Kulturveranstaltung durchzufiihren, um 
den SS-Leuten den Unterschied zwischen ihrer eigenen 
primitiven und der Lebensauffassung ihrer politischen 
Gegner vor Augen zu fiihren. Einige Tage nach diesem 
Ereignis kam der Bergarbeiter Esser aus Moers zu 
LanghofT und zeigte ihm ein Gedicht von sechs Strophen. 
Es war etwas holprig, aber LanghofT brachte es in Form. 
Dabei tauchte der Gedanke auf, dieses Gedicht zu 
unserem Lagerlied zu machen. LanghofT schuf den 
Refrain, und nun wurde gefragt, wer wohl hierzu eine 
Melodie machen konne. Ich meldete mich und versprach, 
einen vierstimmigen Mannerchorsatz zu schreiben, vor- 
ausgesetzt, daB ich etwas Zeit und vor allem Ruhe 
fande. Man schmuggelte mich daher fiir einige Tage ins 
Haftlingsrevier, damit ich dort den Satz zu Papier 
bringen konnte. Das war nicht ganz einfach, denn im 
Revier arbeiteten einige Haftlinge als Anstreicher, die 
von morgens bis abends bei der Arbeit sangen und 
pfifTen. Nach drei Tagen war der Satz fertig, gleichzeitig 
hatte ich die Einzelstimmen zu Papier gebracht. Die drei 

61 Das Lied..., S. 6, 17, 34 u. schen Konzentrationslagern, 

52ff. zus.gest. von Inge Lammel u. 
62 Drobisch, Lichtenburg, Gunter Hofmeyer, Leipzig 1962, 
S. 25f.; Arch. Lichtenburg, S. 116f. 
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gleichbleibenden Tone, mit denen das Lied beginnt, 
sollten die Ode des Moores und die schwere Situation 
charakterisieren, unter der die Moorsoldaten leben muB- 
ten. Nun stellte ich mir aus unserem Lagerchor ein 
Quartett zusammen, jede Stimme vierfach besetzt. Wir 
iibten abends nach dem Einriicken aus dem Moor unter 
der erforderlichen Sicherheitsvorkehrung in dem kleinen 

Waschraum von Baracke 8.« 
Offentlich erklang zum ersten Mai das Lied wahrend 

der Vorstellung des Borgermoorer »Zirkus Konzen- 
trazani« im Sommer 1933. Langhoff hatte sie mit einer 
Reihe von Haftlingen vorbereitet, nicht allein, urn auf 
die SS-Leute Eindruck zu machen, sondern ebenso, urn 
die Kameraden zu bestarken. Das artistische und humo- 
ristische Programm war durchwoben von Anspielungen 
auf die Lagersituation, die bis zur Grenze des Moglichen 
gingen. Am SchluB kam das Moorsoldatenlied, vorge- 

tragen von 16 Sangern, meist aus dem Solinger Arbei- 
tergesangsverein. Es wurde schweigend aufgenommen. 
Bei dem letzten Refrain: »Dann ziehn die Moorsoldaten 
nicht mehr mit dem Spaten ins Moor!« sangen jedoch 
alle 900 Haftlinge mit. Zwei Tage spater wurde es, 
offenbar wegen dieser Aussage, verboten. Dennoch san¬ 
gen es die Gefangenen auBerhalb des Lagers.63 

Ein anderes Lied, das in Colditz die Posten ironisch 
besang, entstand offenbar fur eine ahnliche Veranstal- 

tung. 
Abweichend von den sonst in der Lichtenburg stattfin- 

denden literarisch-musikalischen Abenden mit Szenen 
aus Biichern und Dramen, Liedern und Musikstiicken 
verlief die Weihnachtsfeier 1933. Zwar hatte der Korn- 
mandant gestattet, einen Baum aufzustellen und Haft¬ 
linge zusammenkommen zu lassen, und der Wachhaben- 
de befahl ihnen, Weihnachtslieder zu singen. Doch die 
Gefangenen blieben bedruckt. Langhoff, der inzwischen 
hierher transportiert worden war, las Geschichten vor. 
Selbst sie und die Weihnachtsgeschenke, die zum Teil 
von Familienangehorigen, zum Teil von Entlassenen 
stammten, anderten an der Stimmung nichts. Als dann 
noch der Kommandant eine Ansprache hielt, konnte 
Langhoff nur durch humoristische Gedichte, Witze und 
heitere Lieder die Depression zuriickdrangen. Gleiches 
oder mehr bewirkte Armin Wegner mit den von ihm 
verfaBten Zeilen, die, auf die gerade Entlassenen verwei- 
send, mit den Worten endeten: »Manner der Tat — 
schreiten ruhig und weit. Das Brausen der Sturmnacht 
schiitteln sie ab und stampfen mit stetigem Schritt und 
erhobenem Haupt in den klingenden Morgen.« 

Ahnlich sangen die Frauen in Moringen gewohnlich 
abends leise Arbeiter- oder Wanderlieder und trugen 

Spottgedichte vor. Doch Weihnachten sollte auch hier 
anders begangen werden. »Weihnachten muBten wir 
richtig >iiberstehen<. Wir wuBten, am Weihnachtsabend 

wiirden die Frauen besonders stark an ihre Manner 
denken, die in anderen Konzentrationslagern saBen, und 

63 Ebenda, S. 16f.; Langhoff\ 

S. 125, 146ff. u. 151 ff. 

es wiirden ihnen wieder die Tranen kommen und schwer 
urns Herz werden. Viele wiirden sich am >Heiligen 
Abend< besonders einsam fiihlen in der harten Umge- 
bung und in Gedanken an das verodete Heim. Wir 
fuhrten im Schlafsaal vor siebzig erwartungsvollen Ge- 
sichtern ein regelrechtes >Fest<-Programm durch, immer 
auf der Hut vor SS-Wache und deshalb durfte nur leise 
gelacht werden. Wir hatten recht getan. Die Stimmung 
besserte sich, am zweiten Feiertag wurde ein Schach- 
turnier veranstaltet, und zum Silvester ein abendfiillen- 
des Programm mit zehn bis zwolf Aufziigen aufge- 

fiihrt.«64 
Die moralische Uberlegenheit der Haftlinge bezeugte 

auch die einmalige Herausgabe einer Lagerzeitung, die in 
Wittmoor gestattet wurde. Sie betitelte sich »Torf« und 
datierte vom 3. Juni 1933. Im Umfang von vier hekto- 

Haftlingsarbeiten aus dem KZ Sonnenburg 

64 Lieder ... ,S. \ \&; Langhoff Nr. 248 u. 697 G; Volks-lllu- 

S. 256ff.; Arch. Lichtenburg, strierte v. 6. 1. 1937. 
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grafierten Seiten forderte sie unter anderem versteckt 
ausreichende Duschmoglichkeiten. Ihre Verfasser cha- 
rakterisierten einen Bewacher und ironisierten den soge- 
nannten Sport, nebenbei der Verpflegung einen Hieb 
versetzend. In dieser Art bestarkte das Blatt die Ge- 
fangenen. Zugleich versuchte es, die Wachleute nach- 
denklich zu machen. Der Lagerkommandant reagierte 
darauf mit MiBhandlungen.65 

AuF PiEsem 6ROSSPN 

trampe-ltjer 
s»rzr e/n kleihez. 

PAi TIEtR. Mrr iE/NEM RUSSEL 

LANtrr //v e/ng-. 

ts PUTTERr Ro-te 

Ruben 

UNO DU 

Mussr LESfN uben! 

Zeichnung eines Sonnenburger Haftlings fur sein Kind (1933) 

Gegengewicht zu der Absicht, die Lagerinsassen zu 
zermiirben, stellten literarische Niederschriften dar, wie 
von Karl Grunberg, der - angeregt durch einen mitge- 
fangenen Romanautor - Stimmung und Gedanken in 
Spandau festhielt und dann mit der Abfassung seiner 
Kindheitserinnerungen begann. Eine solche Bedeutung 
kam den Bastelarbeiten und Schnitzereien zu. Selbst- 
gefertigte Schachfiguren und andere Spiele wurden bei- 
spielsweise eifrig benutzt. Andere Gegenstande fabrizier- 
ten Gefangene zu ihrer Freude und der ihrer Kameraden 
oder dachten sie ihren Familien zu. Daneben entstanden 
heimlich weitere kiinstlerische Zeugnisse. Von ihnen 
ragte die von Heinz Kiwitz in Borgermoor aus Holz 
geschnitzte Figur eines Haftlings mit geballter Faust 
heraus. Dieses Symbol der Ungebrochenheit konnte aus 
dem Lager geschmuggelt werden. Karl Schabrod urteilte 
dariiber. »Das war nicht nur Ablenkung, das war eine 
Aktion, die Mut machte, furs Uberleben zu kampfen, 
die eine Perspektive einer besseren Zukunft vermittelte. 
Fur uns war Kunst etwas, das uns iiber den schabigen 
Alltag, iiber diesen Dreck heraushob. Wir erhoben uns 
iiber die Sklavenarbeit, iiber die MiBhandlungen, fiber 
die Folter. Die Kunst hat uns das BewuBtsein gegeben, 
ja doch Menschen zu sein.« 

Als sich Aufseher in Sonnenburg fur Flaschenschiflfe 
oder in der Lichtenburg fiir Wikingerbootsmodelle inter- 

65 Der Gegen-Angriff v. 
19. 10. 1935. 

essierten, kamen Gefangene mit einigen ins Gesprach. 
Gleichfalls verwickelten in Borgermoor Haftlinge man- 
che Bewacher in Diskussionen, wenn sie den von ihnen 
verlangten Text des Moorsoldatenliedes iibergaben.66 

Erkundungen 

Eine Orientierung des »Roten Senders« lautete: mit den 
SS-Leuten zu sprechen versuchen, sie zu fragen, wo denn 
die Ausbeuter seien, uberhaupt festzustellen, wie die Be¬ 
wacher reagierten. Da es verboten war, mit SS-Mit- 
gliedern zu reden, muBte vorsichtig vorgegangen wer¬ 
den. Beispielsweise fand sich auf Anregung Schabrods 
eines Tages ein Gefangener mit einem Besen in einer 
SS-Unterkunft ein und gab vor, sie saubern zu sollen. 
Da die SS-Leute diese Arbeit abgenommen haben woll- 
ten, beschaftigten sich bald funf ausgesuchte Haftlinge 
in den SS-Baracken. Sie blieben auf diese Weise nicht 
nur von der schweren Moorarbeit verschont, sondern 
konnten die SS-Leute naher beobachten, wobei sie nach 
Moglichkeit ein Gesprach mit ihnen suchten. Natiirlich 
fielen sie dabei nicht mit der Tiir ins Haus, kamen 
aber so immerhin in Kontakt. Im Moor suchten meist die 
Posten ein Gesprach, wobei die Gefangenen gleichfalls 
vorsichtig taktierten. Da sie wuBten, den SS-Leuten war 

vorgemacht worden, sie sollten »Bonzen zur Arbeit er- 
ziehen«, antworteten viele Haftlinge verabredungsge- 
maB auf die Frage nach dem Beruf mit: »Bonze«. Auf 
erneute Fragen horten die Posten dann, daB es Bergleute, 
Maurer, Schreiner, Dachdecker, Dreher und Schlosser 
waren, die sie zur Arbeit antreiben sollten. Derart 
nachdenklich gemacht, horten viele Bewacher mit den 
Schikanen und Schlagen auf.67 

Auf dem Heuberg erreichten Gefangene auf analoge 
Weise, daB SA-Leute ihr Verhaltnis zu den Haftlingen 
und dem Konzentrationslager iiberdachten. In Sach- 
senburg beobachteten Gefangene die SA-Leute und 
bewerteten sie nach ihrem Verhalten ihnen gegeniiber. 
Haftlingsschreiber nutzten ihren Einblick in den Schrift- 
wechsel aus, um SA-Fiihrer im Lager gegeneinander 
auszuspielen und weitere Informationen zu erlangen. In 
Dachau versuchten Gefangene wohl Ahnliches. Jeden- 
falls wurden mindestens zwei SS-Unterfiihrer, der eine 
aus der Postzensur, der andere aus der Kantine, im Juli 
und August 1933 wegen Haftlingsbegiinstigung fest- 
genommen und aus der SS ausgestoBen. 

In Zschorlau horten Haftlinge heimlich den »Ver- 
horen« zu und gewannen Informationen aus zerrissenen 
und von ihnen wieder zusammengesetzten Protokollno- 
tizen. In der Lichtenburg beauftragte die illegale Leitung 
Walter Bohme zu erkunden, »wer kommt ins Lager, was 
haben sie mit ihm vor, was machen sie mit ihm«. Die 

66 ZPA, EA 1070; Suhr, S. 156; 
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Arbeit als Tischler ermoglichte ihm Wahrnehmungen, 
die er iiber einen Verbindungsmann weitergab.68 

Den Zutragern unter den Gefangenen gait womoglich 
noch groBere Aufmerksamkeit. In der Kemna und in 
Sachsenburg warnten sich politische Haftlinge gegen- 
seitig vor erkannten Spitzeln. In Sachsenburg wurde ein 
Abtriinniger boykottiert. In Borgermoor und Oranien- 
burg bekamen Denunzianten und Helfershelfer bei MiB- 
handlungen handgreifliche Denkzettel durch andere 
Haftlinge. In Dachau traf bei Brot- und anderen Kame- 
radendiebstahlen, ausschlieBlich von Kriminellen ver- 
ubt, die Deliquenten sowohl die Selbstjustiz der Ge¬ 
fangenen als auch die Strafe der SS.69 

Die Beobachtung der Lagerkommandanturen und 
Wachmannschaften blieb nicht nur unerlaBlich, um 
gegen ihre Schritte gewappnet zu sein und auf sie 
reagieren zu konnen. Sie diente gleichermaBen der 
Unterrichtung der Offentlichkeit iiber die hinter KZ- 
Mauern und -Stacheldraht herrschenden Verhaltnisse 
und die dort veriibten Schandtaten. Dies stellte ein 
besonderes Gebiet des Widerstandes in den Lagern dar, 
auf dem sich nur ein kleiner Teil der Haftlinge betatigte, 
das sich dennoch weit auswirkte. 

Nachrichten- 
ubermittlung 

In nicht wenigen Fallen versuchten Gefangene individu- 
ell ihre Familienangehorigen zu unterrichten, so durch in 
der Wasche versteckte Mitteilungen. Es bestand aber 
immer noch die Gefahr, daB solche Zettel entdeckt und 
die Betreffenden — wie im Diisseldorfer Gerichts- 
gefangnis oder in der Kemna — oder alle Haftlinge — 
wie in Brandenburg — miBhandelt wurden. Dariiber 
hinausgehend war die Flaschenpost mit dem Aufschrei: 
»Gefoltert im Konzentrationslager! Hilfe!«, die man, 
wie die Polizeidirektion Linz mitteilte, in der Donau 
fand. In Oranienburg nutzten Haftlinge den Weg iiber 
den hinteren Hof des Lagers, um Nachrichten iiber die 
dortigen Verhaltnisse zu verbreiten. Ein Flugblatt ver- 

offentlichte sie.70 
Umgekehrt schmuggelte ein Anhanger des Jung- 

deutschen Ordens einen Fotoapparat nach Osthofen und 
benutzte ihn. In Sonnenburg machten Haftlinge mit der 
Kamera eines SA-Mannes und einem anderen, heimlich 
ins Lager gebrachten Gerat Aufnahmen. In der Lichten- 
burg entwendete ein Gefangener im Fotolabor das Bild 
des Wagens, den seine Kameraden ziehen muBten, und 
schickte es in einem Brief weg. In Hainewalde nahm ein 

Haftling das von einem Hilfspolizisten angefertigte Foto 
der menschlichen Zugtiere an sich und lieB es auf 
konspirativem Weg seiner Frau zukommen. Sie iiber- 
mittelte das Bild nach Prag, wo es - wie auch andere 
Aufnahmen aus Sonnenburg — in der »Arbeiter-Illu- 
strierten-Zeitung« erschien.71 

Knappe Hinweise an Vertreter der Auslandspresse, 
die Lager besuchten, gelangen in Brandenburg einem 
Gefangenen, als er ihnen einen Zettel zustecken konnte, 
in Sonnenburg Carl von Ossietzky, als er einen USA- 
Journalisten, nach Lektiire befragt, um eine Geschichte 
des Mittelalters bat, und Walter Stoecker, der einem 
Korrespondenten offen die Verhaltnisse umriB. Im 
August konnten Dachauer Haftlinge Angehorigen einer 
internationalen Besuchergruppe, zu der auch Unter- 
hausabgeordnete der Labour-Party und Zeitungsleute 
gehorten, auf das schlechte Essen aufmerksam machen, 
Wunden und MiBhandlungen zeigen und auf den Bun¬ 
ker hinweisen. Die Unterrichteten versprachen, ihre 
Eindrucke und Fotos in der Presse zu veroffentli- 
chen, was offenbar geschah. Denn einige Wochen darauf 
suchten SS-Leute, mit Abbildungen in der Hand, nach 

den Informanten.72 
In Sachsenburg liefen Kontakte bei Besuchen iiber 

Familienangehorige und Antifaschisten, die sich als 
Verwandte ausgaben. Auf diesem Wege konnte eine 
Verbindung zwischen der illegalen KPD-Leitung im 
Lager und der in Chemnitz hergestellt werden. AuBer- 
dem nutzten Haftlinge Moglichkeiten, die sich trotz 
Bewachung bei offiziellen Einkaufen im benachbarten 
Frankenberg ergaben, um iiber das Konzentrationslager 
zu berichten. In Colditz diente dem Lageraltesten Walter 
Liebing die auf gleiche Art entstandene Verbindung zu 
einer Tabakwarenhandlerin, auf Zigarettenpapier ge- 
schriebene Nachrichten aus dem Lager zu bringen. 
AuBerdem gab es eine Zusammenarbeit mit einem Mau- 
rerpolier, der u. a. Haftlinge fotografierte und die Bilder 
den Angehorigen der Gefangenen zusandte.73 

In Sonnenburg verstanden es Hermann Franke und 
Fritz Lange aus der Material- und Gerateverwaltung, 
ungeachtet der sie begleitenden Wachposten, sich in 
einem Eisenwarengeschaft des Ortes mit Frauen von 
Inhaftierten zu treffen. So konnte zum einen manches 
ins Lager geschmuggelt werden, unter anderem Teile des 
Radios, zum anderen Kassiber hinausgebracht werden, 
wie unter Leisten am Koffer Stoeckers. Auf diesem Wege 
gelangten Informationen an die Landesleitungen der 
KPD und der Roten Hilfe. Die durch Erich Steinfurth 
geschriebene Nachricht vom 16. Juli unterrichtete bei- 
spielsweise unter anderem iiber die Schinderei, das 
Schreibverbot, die vorgesehene Ablosung der Polizei 
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durch SS und die Stimmung unter den Gefangenen. Sie 
enthielt weiter den Dank fur Pakete, die Bitte um 
finanzielle Hilfe und Bucher sowie Anregungen fur 
Proteste. Eine Liste von Gefangenen wurde angekiindigt. 
Ein anderer Kassiber, aus dem im November Exilorgane 
in Paris zitierten, informierte fiber die unter der SS-Kom- 
mandantur verschlimmerten Verhaltnisse und deren Ab- 
sicht, neue Provokationen zu starten, um ein Blutbad zu 
veranstalten. Moglicherweise auf dem umgekehrten Weg 
erhielt der Schriftsteller Otto Gotsche eine Nummer des 
Basler »Vorwarts« der KP der Schweiz, woraus er ersah, 
das dort sein Roman »Marzstiirme« in Fortsetzungen 
abgedruckt wurde.74 

In Dachau gab es gleichfalls organisierte Verbindun- 
gen, liber die Informationen fiber die SS und das Lager 
flossen. In einem zeitgenossischen Bericht hieB es dar- 
iiber: »Von den Gefangenen wurde eine standige Wache 
zur Beobachtung der SS-Wache unterhalten. Wir muB- 
ten auf diese Weise fiber jeden Mord Bescheid wissen 
. . . Wir hatten eine genaue Kontrolle, auch fiber die 
Vernehmungen, die sich nachts vor und in der Wache 
abspielten . .. Alle wichtigen Ereignisse im Lager waren 
meistens schon nach ein paar Stunden, ganz gewiB aber 
am nachsten Tage, in Mfinchen bekannt.« 

Eine Verbindung hielt Robert Eisinger, der nach 
seiner Entlassung am 1. Mai 1933 einen neuen Schreiber 
fur den Polizeikommissar des Lagers einarbeiten und 
deshalb noch einige Zeit dorthin kommen muBte. Er 
schmuggelte, in den Striimpfen versteckt, Kassiber hin- 
aus. Eine andere Informationslinie lief fiber Xaver Stfitz- 
inger, der von Arbeitskommandos Dachauer Haftlinge 
Mitteilungen fiber die Untaten im Lager erhielt und 
weiter verbreitete. 

Der Bayerischen Politischen Polizei blieb nicht ver- 
borgen, daB Fotos von im Dachauer Bunker Ermorde- 
ten in Prager Zeitungen erschienen. Sie glaubte sogar, 
in der Tschechoslowakei werde ein Film fiber das Lager 
vorbereitet. 

Bei der langerwahrenden Suche nach den Informanten 
und den Wegen der Nachrichten wies ein Spitzel auf die 
Miitze Johann Altmanns hin, die zuriickgeschickt werden 

sollte. Sie wurde am 17. Oktober untersucht. Dabei 
entdeckte man in ihrem Schild acht Kassiber, die eine 
Chronik der Vorgange in Dachau enthielten. Altmann 
und Wilhelm Franz, der eine Schreiber in der Lagerauf- 
nahme, der andere Leiter der Poststelle, hatten ent- 
sprechende Aufzeichnungen angefertigt. Dazu erhielten 
sie von dem Arzt Dr. Delvin Katz aus dem Revier und 
von dem Rechtsanwalt Dr. Albert Rosenfelder zusatz- 
liche weitere Angaben. Die Suche nach einer angeblich 
vergrabenen Konservenbiichse und anderen Notizen 
verlief jedoch ergebnislos. Dennoch wurde als Ver- 
dachtiger der jfidische Haftling Martin Stiebel in den 
Bunker geworfen. Dagegen fanden sich bei Durchsuch- 

74 Lange, Sonneburg, S. 12fT.; 
ZPA, St 3/226; Inpress v. 
8. 11. 1933. 

ungen bei den jiidischen Gefangenen Heinz Besser und 
Ernst Sichel in Dosen versteckte Bilder von der StraBen- 
walze. Beide wurden in den Arrest gesteckt, und die 
Judenkompanie muBte einen ganzen Tag strafexer- 
zieren. 

Franz und Katz, ebenfalls im Bunker gefoltert, nah- 
men sich angeblich selbst das Leben. Jedoch ergab die 
Leichenschau bei dem einen Striemen am Kopf, an den 
Armen und am Rumpf, bei dem anderen Verletzungen, 
bei beiden Erstickungstod von fremder Hand. Schon 
zuvor hatte der Lagerkommandant Eicke vor den zu- 
sammengetriebenen Haftlingen mit dem Mord geprahlt. 
»Zwei der verhafteten Verrater sind bereits ins Jenseits 
befordert: Der Jude Dr. Katz und sein Heifer Willy 
Franz. Wir haben noch genug deutsche Eichen, um jeden 
daran aufzuhangen, der sich uns entgegenstellt. Es gibt 
keine Greuel, und es gibt keinen Tschekakeller in 
Dachau. Wer Priigel bekommt, erhalt sie zu Recht!« 
Als weitere Opfer wurden am 12. Februar 1934 Johann 
Altmann und am 9. April 1934 Martin Stiebel, wie die 
SS behauptete, erhangt aufgefunden. Die Obduktion 
Stiebels lieB sich mit diesen Angaben nicht in Einklang 

bringen. 
Trotz MiBhandlungen und trotz Morden gelang es 

nicht, alle Kontakte zu unterbinden, wie der damalige 
Bericht seitens der Gefangenen festhielt: »Diese Verbin¬ 
dung ging der Kommandantur sehr auf die Nerven, und 
es war gar nicht zu verwundern, daB sie alle An- 
strengungen machte, diese Verbindung ausfindig zu 
machen. Es war ein vergebliches Bemiihen, denn man 
suchte immer am verkehrten Platz.«75 

In dem Gefangnis Oldenburg verstanden es Schutz- 
haftlinge sogar, Texte fur illegale Zeitungen und Flug- 
blatter herauszuschmuggeln. Spater in Vechta erreichten 
sie, daB auBerhalb fast punktlich alle zwei Wochen eine 
Zeitung fertiggestellt werden konnte, der sie mit Beginn 
des Reichstagsbrandprozesses den Titel »Dimitroff« 

gaben.76 

Wege in die Freiheit 

Die Offentlichkeit zu unterrichten, war - neben den 
Mordern zu entrinnen und in der Freiheit den Kampf 
fortzusetzen - eines der Ziele von Flfichtlingen aus den 
Konzentrationslagern. Als erstem gelang Hans Beimler 
die Flucht. Nach einem vermutlichen Versuch am 1. Mai 
1933, besprach er am 7. Mai mit seinem Zellennachbar 
Josef Gotz den Plan und bereitete sich auf den Ausbruch 
aus Dachau vor. Er gelang in der Nacht zum 9. Mai, 
wobei er von Helfem aufgenommen, weitergebracht und 

75 Nazi-Bastille-S. 25u.48; 
Elke Frohlich, Die Herausforde- 
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©rts* unb ^emcfrfcfjr 202 52. 5>cr Polirifctx Polucifommanbeur £>ayerne 

Sctrcff: 
lUtmd>rn 6, ben ^0. 10* 1933 

Schutzhaft An den 

Minlsterprasident 

Herrn Ministerprasidenten von 
Bayern 

«^.2aOKI.to33 Ho.H, 

.Beil. 

M tl n c h e n. 

Jm Hinbliok auf die Aufireckung eines anscheinend um = 

fangreichen Kassiberschmuggels aus dem Konzent rat ions lager 

Dachau - auf die Tagesrapporte der Bayerischen Politischen 

Polizei vom 18.,19.und 20.10*1933 nehme ich Bezug - habe ioh 

mit aofortiger Wirkung angeordnet, dass bis zur restlosen 

Kldrung dieser Angelegenheit,zunSchst auf die Dauer von 6 Wo = 

chen keine Entlassungen aus dem Konzentrationslager Dachau 

erfolgen dlirfen. 

PUr besonders dringliche Ausnahmefalle habe ich mir die 

Entscheidung vorbehalten. 
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Notiz in der Dachauer Zeitung »Amperbote« vom 11. 5. 1933 

langere Zeit in Miinchen versteckt wurde. Sie ebneten 
ihm darauf den Weg in die Tschechoslowakei. Trotz 
schlimmsten Terrors der Dachauer SS-Leute war unter 
den Gefangenen die Freude iiber die gegliickte Flucht 
groB. »Es ist schwer zu beschreiben, was wir politischen 
Haftlinge bei dieser erregenden Nachricht empfanden, 
wie wir um das Schicksal unseres Kameraden bangten 
und nichts sehnlicher wiinschten als ein gutes Gelingen 
der kiihnen Flucht«, berichtete Karl Horn. Und ein 
anderer Haftling erinnerte sich, das Entweichen Beimlers 
»starkte unsere Genossen im Lager gewaltig«. Beimler 
bot ein Vorbild fur Neueingelieferte. Nikolaus Ried- 
miiller hielt fest, wie ihn ein Genosse zu der Baracke 
8 fiihrte, an deren Ende sich die Zelien befanden, auf 
ein vergittertes Fenster deutete und sagte: »Siehst du, 
da ist er rausgeklettert, der Beimler Hans, und da ist er 
iiber den Zaun. Keine Macht der Welt konnte ihn 
aufhalten, und unsere Idee, verlaB dich drauf, wird sie 
iiberleben, die Morderbande.«77 

Aus Osthofen entwich am 5. Juli, wie am folgenden 
Tag die »Mainzer Tageszeitung« meldete, der Rechts- 
anwalt Max Tschornicki, der bis 1933 politisch Ver- 

77 Klaus Drobisch, Ein Nazido- Arbeiterbewegung, 1981, H. 5, 
kument iiber einen vermuteten S. 749f.; Beimler, S. 52f., 60f., 
Fluchtversuch Hans Beimlers, 67 f. u. 6; ZPA, V 241/7/58. 
in: Beilrage zur Geschichte der 

folgten beigestanden hatte. Durch Hilfe des Kommu- 
nisten Philipp Wahl und des Reichsbannerangehorigen 
Christoph Weitz, zweier Mitgefangener, und des Ost- 
hofeners Johann Timmler gelang es ihm, iiber das 
Saargebiet Frankreich zu erreichen. In Hohnstein wur- 
den ungeachtet der Repressalien etwa 30 besonders 
gefahrdete Insassen bei der Flucht unterstiitzt. In Bor- 
germoor ermoglichten deutsche Haftlinge bulgarischen 
Gefangenen, als sie zum ReichstagsbrandprozeB ge- 
bracht werden sollten, mittels eines Autos das Entwei¬ 
chen in die Niederlande. Am 6. November, bei der Uber- 
nahme der Moorlager durch die Polizei, nutzten August 
Lewin und Walter Modrow die Gelegenheit, um zu 
entkommen. In Esterwegen arbeiteten mehrere Haft¬ 
linge an einem Tunnel, um unter dem Lagerzaun hin- 
durchzukriechen. Vor seiner Fertigstellung wurden sie 
entlassen. Aus Kislau erhielt der Landtagsabgeordnete 
Robert Klausmann wahrend einer Klinikbehandlung die 
Moglichkeit zur Flucht. Desweiteren gliickte es dem 
Stadtrat Kurt HeiB, aus diesem Lager zu entkommen. 
Am zweiten Weihnachtsfeiertag entflohen aus dem KZ 
Brauweiler der Kolner Stadtverordnete der KPD Hein 
Gerard und ein Mithaftling, nachdem sie sich einen 
Nachschliissel angefertigt hatten. Sie erreichten die 
Niederlande. Und aus dem »Panzerkreuzer« des KZ 
Kuhberg gelang es zum Jahreswechsel 1933/34 einem 
Gefangenen zu entweichen, worauf die SA-Bewacher 
die anderen Haftlinge in die Winternacht hinausjagten, 
schlimm peinigten und miBhandelten.78 

In Oranienburg verlieB nach vorheriger Absprache am 
11. September Arthur Platzke ein AuBenarbeitskom- 
mando. Individuell entfloh dort auf gleiche Art am 
4. Dezember der Sozialdemokrat Gerhart Seger. Aus 
Sonnenburg entkamen am 27. November Richard 
Knaak, einen Monat darauf Hermann Buck, wobei 
letzter wieder ergriffen wurde. Fur andere zehn Haft¬ 
linge, darunter Kasper, Steinfurth und Stoecker, fand 
auf konspirativen Wegen ein Austausch iiber Flucht- 
moglichkeiten und -unterstiitzung statt.79 

In Hohnstein plante die illegale Leitung sogar, im 
Falle von MassenerschieBungen einen Ausbruch aller 
Haftlinge. Sie hatte den Standort der Wachen erkunden 
lassen und jeweils zwei Kameraden bestimmt, sie in 
Schach zu halten, um die Massenflucht abzusichern. I hr 
Ziel war die Tschechoslowakei. Ahnlich stand in Dachau 
eine Gruppe entschlossener Gefangener bereit, die Stel- 
len zu besetzen, wo Werkzeuge lagerten, um sich damit 
bei einem Massaker zur Wehr zu setzen.80 

78 Arenz-Morch/Hennig, S. 43; 
Dok.-Zentrum, KZ und Haftan- 
stalten, Hohnstein, Nr. 1/1, 
Bl. 240f.; Sieling/Suhr, T. II, 
S. 66; WAP w Szczecinie, Re- 
jeneja Szczecinska, Wydzial Pre- 
zydialny. Nr. 12 048, k. 357; 
ZPA, EA 1343; Salm, S. 67; 
Viebahn/Kuchta, S. 300; Weidlin, 
S. 32. 

79 Antifaschistischer Wider- 

standskampf..., T. I, S. 117, 
Dok. 90; Seger, S. 65ff.; ZPA, 
St 3/226; St A Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol., 
Nr. 1162, Bl. 221. 
80 Mohler, S. 26; ZPA, 
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Ein weiterer Teil der illegalen Arbeit war darauf 
gerichtet, wie der Widerstand nach einer Entlassung 
weitergefiihrt werden konnte. Dariiber berichtete aus 
Borgermoor Karl Schabrod: »Im Moor selbst haben wir 
ja oft mit den Kameraden dariiber gesprochen, was 
geschehen muB, um die Hitlerherrschaft zu beseitigen. 
Was ist notwendig, um eine illegale Tatigkeit auf langere 
Sicht ausiiben zu konnen? Wie schiitzt man sich vor 
Verhaftungen?« 

Andere verbreiteten, wie Mitarbeiter gewonnen wer¬ 
den konnten, wie Nachrichten unsichtbar zu schreiben 
seien und wie man sich nach einer Verhaftung verhielt 
oder sich in der Haft verstandigte. Nach dieser Auf- 
zahlung von Methoden im Widerstand hob Schabrod 
hervor: »Allem voran steht ja ein klares politisches 
BewuBtsein. Ein richtiges Begreifen der politischen Si¬ 
tuation. Und wie erreicht man die Aufklarung der 
Bevolkerung? Welche politischen Mittel muB man in 
der Illegalitat anwenden? Wie organisiert man einen 
Streik? ... Wir haben also versucht, aus unseren Kame¬ 
raden verantwortungsbewuBte Funktionare zu ma- 
chen.«81 

Standen Entlassungen bevor, unterschrieben die Frei- 
kommenden die geforderte Erklarung, sich nicht wieder 

81 Sieling/Suhr, T. II, S. 104ff. 

politisch zu betatigen. Sie betrachteten sie aber ent- 
sprechend dem Entscheid illegaler Leitungen in ver- 
schiedenen Lagern, da vom Gegner erzwungen, als null 
und nichtig. In Borgermoor verabschiedete der Stuben- 
alteste am Abend vor der Entlassung auf eindringliche 
Weise den Betreffenden mit dem Wunsch, das Gelernte 
und seine Erfahrungen drauBen anzuwenden. Darauf 
sang die Blockgemeinschaft das Moorsoldatenlied. Viele 
der Entlassenen trugen es versteckt bei sich, so daB es 
in Hunderten von Exemplaren aus dem Lager heraus- 
kam. Neben selbstgefertigten kleinen Geschenken nahm 
der Verabschiedete auch miindliche GruBe und Mit- 
teilungen an die Angehorigen seiner Kameraden und 
konkrete Hinweise auf Kontaktmoglichkeiten mit.82 

Der Entlassene verlieB das Lager, wie Erich Wiesner 
sich mit Blick auf die auch in Sonnenburg diskutierten 
Fragen der weiteren illegalen Tatigkeit erinnerte, mit 
einer »klare(n) Auffassung, wie er seine Kriifte im 
Widerstandskampf einzusetzen habe. Wir gingen dabei 
von dem Grundsatz aus, daB wir mit einer langeren 
faschistischen Periode rechnen miissen und daB deshalb 
entschieden dem Gerede entgegengetreten werden muB, 
die Faschisten wurden sich schnell abwirtschaften.«83 

82 Langhoff, S. 214. 83 Wiesner, S. 215. 
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Widerstand 
nach Haftentlassung 

»Wir diirfen nicht ruhen und rasten und miissen die 
Menschen iiber die wahre Gestalt des Faschismus auf- 
klaren und der Wahrheit zum Siege verhelfen!« Nach 
diesen Worten zu anderen KZ-Kameraden handelte 
August Obermeier. Aus der Kemna entlassen, fiihrte er 
den antifaschistischen Kampf fort und wurde deswegen 

ermordet.1 
Gleich ihm setzten sich viele andere Antifaschisten ein, 

die kampfentschlossen die Konzentrationslager ver- 
lieBen. Der Kommunist Lomla beispielsweise wirkte 
sofort nach seiner Entlassung ab Mai 1933 als Mitglied 
der neuen KPD-Leitung in Gleiwitz, stellte Flugblatter 
her und verbreitete sie. Sein Genosse Bramer baute mit 
anderen eine konspirative Organisation in Beuthen auf, 
die mit Flugblattern an die Offentlichkeit trat. In Greiz 
wandte sich nach seiner Entlassung aus Nohra Hermann 
Wagener der illegalen Arbeit zu und verbreitete Zeitung- 
en. In Mannheim iibernahm Ludwig Neidschwanger, 
der im Juni aus Ankenbuck kam, die zentrale Verteilung 
des KPD-Organs »Arbeiter-Zeitung«, und in Berlin fand 
Willy Sagebrecht, im Oktober aus Sonnenburg zuruck, 
rasch wieder Kontakt zur illegalen Organisation. Ebenso 
versuchten ungebrochene Sozialdemokraten, den Wi¬ 
derstand fortzufiihren, so der Bremer Reichsbanner- 
Funktionar Alfred Gobel. Im Juni mit einer Schadelver- 
letzung aus dem KZ MiBler entlassen, aktivierte er 
Kameraden und baute eine illegale Gruppe auf, die 
antifaschistische Schriften aus Belgien verbreitete und 
auch selber solche herstellte.2 

Der mutig weitergefiihrte Widerstand ehemaliger KZ- 
Haftlinge veranlaBte das Geheime Staatspolizeiamt 
schon am 30. Juni 1933 zu der Feststellung: »Es ist in 
letzter Zeit verschiedentlich beobachtet worden, daB 
entlassene politische Schutzgefangene sich sehr bald 
nach ihrer Freilassung wieder im staatsfeindlichen Sinne 
betatigt haben.« Um abschreckend zu wirken, ordnete 
der preuBische Gestapo-Chef Diels an, die Betreffenden 
»unter Wegfall aller sonst iiblichen Vergiinstigungen 
(wahrscheinlich Briefwechsel usw. — d. Verf.) in ein 
Konzentrationslager zu verbringen« sowie sie zu regi- 
strieren, kunftig Entlassungen nur nach Zustimmung 
des Staatspolizeiamtes vorzunehmen und davor den 
Gefangenen eindringlich die Folgen etwaiger antifaschi- 
stischer Betatigung vorzustellen.3 Solche Haftlinge, 

1 Ibach, S. 57. brecht, S. 219ff.; Marfiolek/Ott, 

2 Sehmerbach, S. 459ff.; ZPA, S. 208fT. 
St 17/195; Salm, S. 72; Sage- 3 WAP w Szczecinie, Rejencja 

»Ruckfallige« genannt, wurden nach erneuter Einliefe- 
rung in den Lagern in der Regel besonders schlimm 
miBhandelt. 

Dennoch lieBen sich ehemalige politische KZ-Insassen 
nicht vom Kampf abhalten. Deswegen wandte sich der 
Amtsvorsteher von Schulzendorf am 5. Januar 1934 an 
den Landrat von Teltow gegen die Riickkehr kommu- 
nistischer Funktionare aus Oranienburg, die unter den 
Arbeitern eine »zur Kritik stark aufgelegte Stimmung« 
ausnutzen wurden. Aus WeiBenfels meldete die Gestapo, 
daB sieben aus der Lichtenburg Entlassene sogleich ab 
Januar 1934 illegal arbeiteten und andere fur den 
Widerstand gewonnen hatten. Die Gestapo Reckling¬ 
hausen monierte, durch die Weihnachtsentlassung ware 
»eine Anzahl Schutzhaftlinge zuruckgekehrt, die sich 
vordem als Hauptfunktionare der KPD betatigt haben 
und wichtige Funktionarsposten in de*n Organisations-, 
Propaganda- und Zersetzungsabteilungen innehatten. 
Auf Grund der Annahme, daB sie sich wieder betatigen 
und die Schutzhaft bei diesen Leuten, die eine besonders 
politische Schulung hinter sich haben, keine erzieheri- 
sche Wirkung ausgeiibt hat, wurden geeignete MaBnah- 
men zu ihrer Uberwachung getroffen. Vertraulich ist 
bereits mitgeteilt worden, daB einzelne der zur Entlas¬ 
sung gekommenen Funktionare mit dem Gedanken 
umgehen, die KPD neu aufzuziehen. Sie sind bereits an 
friihere Funktionare, die aus verschiedenen Griinden 
von der Schutzhaft verschont blieben, herangetreten und 
haben sich iiber die Moglichkeiten eines Neuaufbaus 
unterhalten.« Bei einem Treff in Ludwigshafen beriet 
man, entlassene Schutzhaftlinge wieder in die illegale 
Arbeit einzugliedern. Ahnlich forderte ein Freigelas- 
sener in Oberschlesien dazu auf, die illegale Organisation 
zu verstarken, wie die Gestapo in Oppeln fur Februar 
1934 vermerkte. Im April und Mai machte das Arbeits- 
amt im bayerischen Holzkirchen auf Gefahren auf- 
merksam, die durch beim Autobahnbau eingesetzte 
entlassene Schutzhaftlinge entstanden. Kurz darauf mel¬ 
dete es: »DaB die Befurchtungen berechtigt waren, 
zeigen die inzwischen festgestellten versteckten Zellen- 
bildungen der Kommune bei den Fochinger und Ar- 
chinger Baustellen und verschiedene Verhaftungen. 
Schachtmeister der dort tatigen Firmen, groBtenteils 
friihere Kommunisten und Marxisten, haben es ver- 
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standen, aus dem Konzentrationslager Entlassene in 
Aufsichts- und Vertrauensposten von Vorarbeitern, Un- 
terschachtmeistern und dergl. zu bringen. Seitdem solche 
Elemente mehr und mehr an die Oberflache kommen, 
hat die Arbeitsleistung bei den genannten Baustellen 
merklich nachgelassen.« Im Sommer dieses Jahres setzte 
sich die Bayerische Politische Polizei angesichts ihrer 
Feststellungen iiber politische Betatigungen ehemaliger 
Schutzhaftlinge fur eine starkere Uberwachung ein.4 

Zum Schutze der Entlassenen wie der illegalen Orga¬ 
nisation hatte die KPD-Fiihrung in einem Rundschrei- 
ben im Dezember 1933 festgelegt, zuriickkehrende Haft- 
linge zunachst solidarisch sozial und politisch zu be- 
treuen und ihnen auch Agitations- und Schulungs- 
material zur Verfiigung zu stellen. Keinesfalls sollten 
sie sofort in die illegale Arbeit einbezogen werden. 
Inzwischen sei zu priifen, wie sich der Entlassene im 
Lager verhalten habe, ob er vom Gegner beobachtet 
werde oder gar zu Spitzeldiensten veranlaBt worden 
ware. Entsprechend den Ergebnissen konne er nach etwa 
drei bis vier Monaten wieder die illegale Tatigkeit 
aufnehmen, wenn moglich, in anderer Funktion oder an 

einem anderen Ort.5 
Ein gleiches Abwarten hatten Inhaftierte schon in den 

Lagern erortert, wie beispielsweise Rudi Goguel aus 
Borgermoor berichtete. Nach seiner Entlassung im Ok- 
tober 1933 nahm Ewald Funke im Februar 1934 Kon- 
takt mit ihm auf. Er erfragte Goguels Situation und 
empfahl ihm, sich mit den Richtlinien der Parteifiihrung 
vertraut zu machen. Daraufhin wurde der ehemalige 
Haftling zur illegalen Gewerkschaftsarbeit in Diissel- 

dorf herangezogen und schrieb unter anderem Zeitungen 
und Flugblatter, bis er im September 1934 erneut in die 

Hande der Nazis fiel.6 
Uber die Konzentrationslager zu berichten, gehorte 

zum fortgesetzten Kampf. Zumeist erfuhren zuerst Fa- 
milienangehorige von den schrecklichen Erlebnissen, 
so aus den Bremer Auswandererhallen durch Heinz 
Schramm, als dieser wegen eines Todesfalles fur kurze 
Zeit aus dem Lager kam. Er erzahlte, »daB sie also 
geschlagen wurden und daB sie tagelang stehen muBten 
und ihnen die Beine anschwollen und dann immer wieder 
geschlagen wurden und vor alien Dingen auf die ge- 
schwollenen Beine geschlagen wurden und daB man so 
versuchte, Aussagen aus ihnen herauszupressen, vor 
alien Dingen Namen«. Wenig spater horten andere 
Zuverlassige davon. In Wuppertal berichteten Ent- 
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lassene ihren Vertrauten im Sommer 1933 unter anderem 
von der Kemna. »Jetzt erst erfuhren wir die ganze 
grausame Wahrheit iiber die faschistischen Folterhollen 
und Konzentrationslager«, erinnerte sich eine Teil- 
nehmerin. In Oberhausen unterrichtete ein Kommunist 
auf Bitte des Kaplans Dr. Joseph Rossaint den Leiter 
einer Gruppe der Zentrumspartei und Angehorige des 
katholischen Jungpolitischen Werkkreises uber die Ver- 
brechen der Konzentrationslager. Anfang Juli stand ein 
Darmstadter Dachdecker vor dem Sondergericht, weil 
er nach der Entlassung aus Osthofen von Behandlungen 
wie »ein Sklave oder ein Stuck Vieh oder ahnliches« 
gesprochen hatte. Im schwabischen Memmingen schil- 
derten im August/September drei ehemalige Dachauer 
Torturen, den Bunker und ErschieBungen »auf der 
Flucht«. In Miinchen korrigierte ein ehemaliger Dach- 
au-Haftling im November unter anderem die Naziver- 
sion, Alfred StrauB ware bei einem Fluchtversuch ge- 
totet worden, indem er den wirklichen Hergang des 
Mordes erzahlte. Anfang 1934 informierte ein Dachauer 
Haftling Mitgefangene im Miinchner Polizeigefangnis 
uber die Zustande in den Konzentrationslagern.7 Zur 
gleichen Zeit schrieb nach seiner Entlassung im Dezem¬ 
ber 1933 Karl Grunberg die in Sonnenburg erlebten 
Grausamkeiten nieder. Im Rhein-Ruhr-Gebieterzahlten 
ehemalige Insassen der Moorlager ihren alten Kame- 
raden von den dortigen Verhaltnissen, aber auch vom 
illegalen Kampf und machten sie mit dem Moorsol- 
datenlied vertraut. In Stettin miBachteten aus der Vul- 
kanwerft Freigekommene - wie iiberall - das Verbot, 
iiber das Lager zu sprechen. Ihre Schilderungen, hieB 
es in einem offiziellen Bericht vom 6. April 1934, wurden 
»starke Beunruhigungen innerhalb der Bevolkerung« 
hervorrufen. Im Landgerichtsgefangnis Memmingen 
zahlte im Mai 1934 ein Dachauer Haftling auf, wieviel 
dort starben oder ermordet worden waren. In der Nahe 
von Frankfurt am Main konnten in fur konspirative 
Besprechungen eingerichteten Raumen zuruckgekehrte 
Gefangene uber die Lager informieren.8 

Bei solchen organisierten Zusammenkunften entstand 
oft der EntschluB, auf Flugzetteln und -blattern die 
Offentlichkeit uber die Konzentrationslager aufzukla- 
ren, so in Wuppertal nach Berichten iiber die Kemna. 
»Wir waren uns klar«, hielt Clare Quast fest, »daB die 
Bevolkerung von Wuppertal die Wahrheit uber die 
Geschehnisse in der >Kemna< erfahren muBte. Neben 
der Verbreitung der Nachrichten von Mund zu Mund 
wurden auf dem Abziehapparat Flugblatter hergestellt, 
urn die arbeiterfeindliche Politik der Hitlerregierung zu 

7 Wollenberg, S. 117; Im Kampf 

bewahrt, S. 38; Joseph C. Ros¬ 

saint/ Michael Zimmermann, Wi¬ 
derstand gegen den Nazismus in 
Oberhausen, Frankfurt/M. 1983, 
S. 56; Heinrich P ingel-Rollmann, 
Widerstand und Verfolgung in 
Darmstadt und der Provinz Star- 
kenburg 1933—1945, Darm¬ 
stadt/Marburg 1985, S. 76; StA 

Miinchen. Staatsanwaltschaft, 
Nr. 7561, 8781 u. 8834. 
8 Grunberg, S. 306; Schabrod, 
Widerstand an Rhein und Ruhr, 
S. 41; ZStA Potsdam, Reichs- 
ministerium des Inneren, Nr. 25 
721, Bl. 331; StA Miinchen. 
Staatsanwaltschaft, Nr. 8869; 
Mausbach Bromberger, S. 94. 

167 



entlarven.« Das Flugblatt »Die Wahrheit iiber die 
Kemna« erschien im August 1933. Und als die Wupper- 
taler Kommunisten von der Ermordung ihres Funktio- 
nars Otto Bohne in Borgermoor horten, fertigten sie, 
wie Clare Quast hinzufiigte, mittels Kinderdruckkasten 
»kleine Handzettel an, die im Stadtteil 6, dem Wohn- 
gebiet der Familie Bohne, in die Arbeiterwohungen 
gebracht wurden. Jeder sollte von dem feigen Mord an 
Otto erfahren und sollte wissen, was Faschismus be- 
deutete.« Aus der Schutzhaftabteilung in der Haftanstalt 
Kleve hatte Ludger Zollikofer im September 1933 einen 
Bericht herausgeschmuggelt, der in Essen durch August 
Czekay verbreitet wurde. Sein SchluBsatz lautete: »Das 
sind die Folterkammern des 3. Reiches, des 20. Jahrhun- 
derts, die denen des Mittelalters in nichts nachstehen.« 
Zollikofer wurde nach seiner Entlassung im November 
1933 deswegen im Juni des folgenden Jahres erneut 
eingesperrt. Uber Oranienburg erschien etwa gegen 
Ende des Sommers 1933 ein Flugblatt, das nach den 
Worten des Leiters der Polizeiabteilung des Lagers »die 
Zustande im hiesigen Lager in der gemeinsten Weise 
und in den schlimmsten Farben schildert und unter 
anderem auch die SA-Fiihrer aus der Lagerleitung 
beschimpft«. Im Oktober berichtete ein Miinchner Flug¬ 
blatt uber den Mord an Franz Stenzer in Dachau. Es 
stellte richtig, daB er nicht »auf der Flucht«, sondern 
heimtiickisch erschossen worden war. Die Mordanklage 
verbanden die Verfasser mit der Wurdigung des kommu- 
nistischen Funktionars. Sie schilderten zugleich, mit 
welcher Emporung Arbeiter der Reichsbahnwerkstatte 
auf das Verbrechen an ihrem Betriebsrat reagierten. Ihre 
Erregung erzwang eine Betriebsversammlung, auf der 
ein Nazistadtrat indirekt den Mord zugeben muBte. Er 
drohte den Eisenbahnarbeitem, die sich nicht beruhigen 
wollten, mit Einlieferung in das Konzentrationslager. 
Nachdem schon im Juli die illegale »Neue Zeitung« der 
KPD in Munchen eine Schilderung der »Holle von 
Dachau« veroffentlicht hatte, brachte sie Anfang De- 
zember einen weiteren Artikel uber »Die Morderholle 
Dachau«. Er beschrieb unter anderem die Dunkelzellen, 
in denen die Haftlinge Dressel, Franz, Gotz, Hausmann 
und Stenzer gequalt oder ermordet worden waren, und 
forderte dazu auf, die Wahrheit uber die Konzentra¬ 
tionslager weiterzuverbreiten, Solidarity mit den Fami- 
lienangehorigen und Hinterbliebenen der Opfer zu iiben, 
Proteste zu erheben und die Gefangenen freizukampfen’ 
Auch Munchener Sozialdemokraten stellten schon fruh- 
zeitig das Flugblatt »Vier Arbeiter in Dachau ermordet« 
her.9 

Eine umfangreiche Schrift erreichte Anfang 1934 
Hamburger Geistliche und Rechtsanwalte. Der Sozial- 
demokrat Walter Schmedemann VerfaBte sie nach seiner 
Entlassung aus Fuhlsbiittel und verbreitete sie mit Hilfe 
einer SPD-Gruppe. Nach Schilderungen von Verhaftun- 
gen und Einlieferungen ins Untersuchungsgefangnis 
ging sie vor allem auf das KZ Fuhlsbiittel ein: auf den 
»Empfang« der Haftlinge und MiBhandlungen durch 
namentlich genannte Schlager, auf Isolierhaft und Fesse- 
lung sowie auf das Schicksal des SPD-Redakteurs Fritz 
Solmitz. Das Schreiben forderte die Empfanger auf, 
gegen solche Untaten zu protestieren. Die mit 30 Seiten 
starkste im Inland hergestellte Darstellung jener Zeit 
trug den Titel »Dachauer Gefangene erzahlen«. Sie 
erschien in 650 Exemplaren etwa im Fruhjahr 1934 in 
Munchen. Auf Anregung der KPD-Funktionare Lud¬ 
wig Ficker und Fritz Rottmaier verfaBte sie Martin 
Griinwiedl, nachdem er im Februar 1934 aus dem 
bayerischen Lager entlassen worden war. An der Nieder- 
schrift und der Redaktion sowie der Herstellung und 
Verbreitung nahmen mehrere andere Antifaschisten teil. 
Das Heft beschrieb die Errichtung des KZ Dachau und 
seine Ubernahme durch die SS, die ersten Morde, die 
Flucht Beimlers, die standigen Schikanen und MiBhand¬ 
lungen, die Arbeitsfron, die Provokation mit dem So- 
wjetstern, die Diebstahle durch SS-Leute, die Folterun- 
gen und Morde im Arrest. Es charakterisierte die 
SS-Verantwortlichen und einige beriichtigte Schinder 
und Totschlager, entlarvte die Wahlfarce des 12. No¬ 
vember 1933 und umriB die Stimmung und Haltung der 
politischen Gefangenen. AbschlieBend hob die Schrift 
hervor, daB der Faschismus »Tod und Verderben, 
Massenbetrug und Massenmord sowie Krieg bedeutete, 
um die kapitalistische Herrschaft zu befestigen und 
auszudehnen«. Das Heft verbreitete unter anderem der 
Miinchner Musiker Heinrich Ferg im September 1934, 
der deswegen zu drei Monaten Haft verurteilt wurde.10 

Wie ungebrochen die politischen Haftlinge trotz der 
unsaglichen Verhaltnisse und Verbrechen blieben, be- 
zeugte unter anderem »Das neue Blatt«, das in Dresden 
erschien. Schon in seiner Nummer 2 von 1933 brachte 
es einen Artikel iiber die Trauerfeier fur Clara Zetkin 
in Colditz. 

Im Ausland, wohin eine Reihe von ehemaligen KZ- 
Haftlingen entkam, konnten sie freier auftreten. Doch 
muBten sie auch hier Riicksicht auf die zuriickgelassenen 
Familienangehdrigen und ihre Kameraden nehmen, die 
sich in der Gewalt des Naziregimes befanden. Dennoch 
verbreiteten sie im Exil miindlich und schriftlich die 
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Wahrheit iiber die Konzentrationslager und den fa- 
schistischen Terror. Hier fand die Nazipropaganda 
geringe Resonanz, und manches war schon bekannt. 

Beispielsweise berichtete schon am 2. April 1933 die 
Kreisbehorde im tschechischen Varnsdorf nach Prag, 
daB in Hainewalde 60 S A-Leute ein Konzentrationslager 
fur 400 Kommunisten und Sozialdemokraten einrich- 
teten. Am selben Tag meldete das tschechoslowakische 
Pressebiiro, daB man von dort vier Haftlinge unter 
MiBhandlungen und Schiissen iiber die Grenze getrieben 
hatte. Einer von ihnen legte dann am 20. April schriftlich 
seine Erlebnisse nieder. Und am 8. August sagte der 
zwei Tage zuvor aus diesem Lager geflohene Arthur 
Presser in Ceska Lipa aus, daB die Gefangenen nach 
Hohnstein verschleppt wiirden.11 

Von entlassenen Haftlingen bekamen die Rote Hilfe 
Deutschlands und die KPD-Fiihrung schon friihzeitig 
vielfach sehr detaillierte Berichte, so iiber Ankenbuck, 
Augustusburg, Borgermoor, Brandenburg, Dachau, Hei- 
nersdorf, Oelsnitz, Oranienburg und Sonnenburg.12 
Heinz Willmann, der im April 1934 nach Prag entsandt 
wurde, schilderte hier seine Erlebnisse in Fuhlsbiittel 
und setzte sich fur eine Hilfsaktion fur den dort drangsa- 
lierten Willi Bredel ein. Kurz danach sprachen die 
Kommunisten Jager und Zeisler im Prager Rundfunk 
iiber die Naziuntaten in Hohnstein, nachdem sie aus dem 
Konzentrationslager geflohen und durch Bergsteiger 
sicher iiber die Grenze gebracht worden waren.13 Der 
Sozialdemokrat Seger trat nach seiner Flucht aus Ora¬ 
nienburg unter anderem vor britischen Unterhausabge- 
ordneten, in 31 Veranstaltungen in GroBbritannien und 
auf 19 Versammlungen in Norwegen auf, obwohl seine 
Frau und sein Kind seit 19. Februar 1934 als Geiseln in 
das KZ RoBlau eingesperrt worden waren.14 

Nachhaltig wirkten die Berichte des Rechtsanwaltes 
und Verteidigers angeklagter Arbeiter Max Tschornicki, 
der im Juli 1933 aus Osthofen entwichen war. Er 
schilderte in Paris unter anderem Anna Seghers seine 
Erlebnisse.15 Sie regten zum einen die Schriftstellerin 
zu ihrem 1938 begonnenen Roman »Das siebte Kreuz« 
an, in dem sie das Lager Westhofen nannte, zum anderen 
moglicherweise die Flucht von sieben Haftlingen des KZ 
Sachsenhausen in der Nacht vom 6. zum 7. November 
1936, von denen die Hascher einen erst im Mai 1940 
wieder faBten. 

Zur Information iiber den Kampfgeist in den Lagern 
gehorte das Verbreiten des Moorsoldatenliedes. Nach 
seiner Entlassung im Mai 1934 sang es Erich Mirek 
zunachst Mitgliedern der ehemaligen Agitpropgruppe 
»Rotes Sprachrohr« vor, danach Exilanten in Prag.16 
Noten und Text, so wie sie in Borgermoor Haftlinge 
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aufzeichneten und Heinz Kiwitz illustrierte, erschienen 
faksimiliert am 8. Marz 1935 in der »Arbeiter-Illustrier- 
ten-Zeitung«, am 13. Juni 1935 von Wolfgang Langhoff 
durch einen Bericht iiber den Komponisten und sein 
weiteres Schicksal erganzt. 

In der Exilpublizistik nahmen 1933/34 Berichte iiber 
die Konzentrationslager einen relativ breiten Raum ein. 
Sie fanden oft groBen Widerhall. Die »Rundschau iiber 
Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung« bot schon 
in ihrem Artikel »30 bis 35 Konzentrationslager in 
Deutschland mit iiber 30000 Gefangenen« am 7. April 
1933 einen ersten Uberblick. »Unsere Zeit« druckte ihn 
am 15. April nach, die »Arbeiter-Illustrierte-Zeitung« 
am 10. Mai. Die »Rundschau« vom 2. Juni ver- 
offentlichte neuere Zahlen der Schutzhaftlinge. Das 
»Braunbuch« brachte im August eine erweiterte 
Ubersicht iiber die Lager und die darin Inhaftier- 
ten. Von sozialdemokratischer Seite folgte in der Saar- 

briicker Tageszeitung »Deutsche Freiheit« am 8. De- 
zember eine erganzte Aufstellung. 

Inzwischen hatten Mitteilungen ehemaliger Haftlinge 
sowie andere Informationen und Recherchen viele Ein- 
zelheiten iiber die ersten Konzentrationslager enthiillt. 
Neben Meldungen, kiirzeren Berichten, Kommentaren, 
Fotos und Zeichnungen publizierten kommunistische 
Zeitungen, Zeitschriften und Pressedienste an langeren, 
oft ergreifenden Schilderungen: 

»Der Gegen-Angriff« 

15. Mai 1933 Besuch in Oranienburg; 15. Juni 1933 Die 
Holle von Dachau; 1. August 1933 Schwabisch-Sibirien 
(iiber Heuberg); 15. August 1933 Ein Tag in der Schutz- 
haft Sonnenburg; 1. Oktober 1933 ... in der Zelle 
erhangt (iiber Dachau); 24. Dezember 1933 Die Holle 
von Fuhlsbiittel; 3. Marz 1934 Auf der Flucht er- 
schossen (iiber Esterwegen); 24. Marz 1934 Die Morder- 
bande von Fuhlsbiittel; 14. April 1934 Die SS-Meuterei 
von Borgermoor; 21. April 1934 Sonnenburg (Gedicht 

von Bertolt Brecht). 
»Rundschau uber Politik, Wirtschaft und Arbei- 

TERBEWEGUNG« 

26. Mai 1933 Zustande in Dachau; 2. Juni 1933 Vertrau- 
licher Bericht iiber Sonnenburg; 23. November 1933 
Alarm-und Schreckensruf aus dem KZ Sonnenburg; 
30. November 1933 Fuhlsbiittel; 14. Juni 1934 Besuch 
im Konzentrationslager Oranienburg. 

»Unsere Zeit« 

15. Juni 1933 Mord im Lager Hohnstein. 

»Inpress« 

19. September 1933 Bericht uber Sonnenburg; 8. Novem¬ 
ber 1933 Bericht aus Sonnenburg; 16. November 1933 
Meldung iiber Konzentrierung von Frauen in Moringen. 
» Arbeiter-Illustrierte-Zeitung« 

20. Juli und 12. Oktober Fotos aus Hainewalde und 
Bremen (MiBler); 2. und 16. November 1933 Die Holle 
von Sonnenburg; 1. Marz 1934 Dachau, wie es wirklich 

ist. 
»Deutsche Volkszeitung« 
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3. Mai 1934 Frauen im Konzentrationslager (iiber Brau- 
weiler und Moringen). 
»Neue Deutsche Blatter« 

Dezember 1933 »Ich hatf einen Kameraden ...« (iiber 
Sonnenburg); Januar 1934 Literatur im Konzentrations¬ 
lager; Juni 1934 Unser Kulturminister (iiber Sonnen¬ 
burg). 

Sozialdemokratische Periodika veroffentlichten: 
»Neuer Vorwarts« 

25. Juni 1933 Mord und Folter in Dachau; 8. Oktober 
1933 Besuch im Lager (iiber Colditz); 15. Oktober 1933 
Die Holle von Sonnenburg; 21. Januar 1934 Aus der 
Holle von Dachau; 11. Marz 1934 Der Schafer von 
Oranienburg; 25. Marz 1934 Frau und Kind Segers 
gefangen (iiber RoBlau); 27. Mai 1934 Wo Goring 
gnadig ist (iiber Stettin). 
»Deutsche Freiheit« 

28. Juli 1933 Hinter Deutschlands Gittern (iiber Lobau, 
Bautzen-Kupferhammer und Hainewalde); 16. August 
1933 Als Deutsche schamen wir uns (iiber Breslau und 
Dachau); 23. August 1933 Konzentrationslager Diirgoy; 
4. Oktober 1933 Schandtaten im Konzentrationslager 
(iiber Borgermoor); 21. Februar 1934 Der Liigenkanzler 
(iiber Borgermoor); 6. Marz 1934 Aus dem Mordlager 
Papenburg. 

»Mitteilungen uber die Lage der politischen Gefan- 
GENEN« 

22. August 1933 Konzentrationslager Dachau; 7. Fe¬ 
bruar 1934 Oranienburg; 23. Juni 1934 Die Konzentra¬ 
tionslager Kemna und Borgermoor. 
Von weiteren Blattern behandelten unter anderem La¬ 
ger: 

»Das Neue Tage-Buch« 

9. September 1933 Das Konzentrationslager Oranien¬ 
burg. 
»Die neue Weltbuhne« 

21. September 1933 Ein Alltag im KZ (uber Wittmoor); 
16. und 23. November 1933 Konzentrationslager Bran¬ 
denburg; 21. Juni 1934 Acht Monate bei Ossietzky (iiber 
Sonnenburg). 

Aus umfangreicheren Veroffentlichungen ragte das 
»Braunbuch iiber Reichstagsbrand und Hitler-Terror« 
hervor, das im August 1933 erschien. Urn die Offentlich- 
keit in breitem MaBe uber die Untaten in Deutschland 
zu unterrichten, muBten alle Moglichkeiten genutzt 
werden, Tatsachen zu erfassen, zusammenzustellen und 
durch weitere Details zu erganzen. So wurde der deut- 
sche Kommunist Heinz Willmann nach Hamburg ent- 
sandt, urn Einzelheiten iiber Fuhlsbiittel zu erkunden. 
Er wurde dabei verhaftet und in das Konzentrations¬ 
lager geworfen. Durch Befragungen von Fliichtlingen 
kamen 536 Protokolle iiber MiBhandlungen und 375 
Aufzeichnungen iiber Folterhollen zusammen. AuBer- 
dem lagen 137 Atteste uber gesundheitliche Schadi- 
gungen vor. 

Die auf solche Art und auf anderen Wegen erlangten 
Unterlagen wurden von dem Autorenkollektiv unter 
Alexander Abusch und Otto Katz verarbeitet. Abusch 
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entwarf das Kapitel iiber faschistische Mordtaten, Al¬ 
fred Kantorowicz das iiber die Judenverfolgung, Gustav 
Regler die iiber die anderen Seiten des Naziterrors. 

Mit dem Braunbuch und seinen 36 Druckseiten iiber 
die Konzentrationslager, weiteren Details dariiber in an¬ 
deren Kapiteln sowie iiber die Todesopfer in den Lagern 
in der Mordliste lag nicht nur die erste geschlossene, 
sondern auch fur langere Zeit die umfangreichste Unter- 
suchung iiber die faschistischen Lager vor. Sie konnte 
in aller Welt gelesen werden. Auflagen des Braunbuches 
erschienen in mindestens 20 Sprachen in rund einer 
halben Million Exemplaren. Etwa ein zehnter Teil 
davon, als Diinndruckausgabe hergestellt und als Re¬ 
clam-Heft getamt, ging auf illegalen Wegen nach Nazi- 
deutschland. In Magdeburg konnte sogar im Vervielfal- 
tigungsverfahren eine mehrteilige Auflage angefertigt 
werden, die gleichfalls kursierte.17 

17 Alexander Abusch. Der Deck- S. 316 u. 324 fT.; Willmann, 
name. Memoiren, Berlin 1981, S. 151 fT.; KlausSohl, Entstehung 
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Bald nach dem Braunbuch erschien in deutscher 
Sprache in Moskau und Leningrad der Bericht Hans 
Beimlers: Im Morderlager Dachau, der weitere erschiit- 
ternde Einzelheiten iiber KZ-Verbrechen und -Mord- 
taten enthielt. Der »Baseler Vorwarts« begann am 
ll.Oktober mit dem Fortsetzungsabdruck. Beimlers 
Schrift kam auch in GroBbritannien und den USA 

heraus. 
Einen zusatzlichen Uberblick gaben am 8. und 9. De- 

zember 1933 offentliche Zeugenaussagen vor dem Inter- 
nationalen UntersuchungsaussuB zur Aufklarung und 
Verhinderung des Terrors in Hitler-Deutschland in 
Paris. Unter der Schirmherrschaft von Lord Dudley 
Leigh Aman Marley (Vizeprasident des britischen Ober- 
hauses) und Frau Lahy-Hollebecque (Professorin an der 
Sorbonne) nahmen daran Rechtsanwalte und Arzte aus 
GroBbritannien, den Niederlanden, der Schweiz und 
anderen Landern teil. Vor ihnen und weiteren Anwesen- 
den berichtete Emma Stenzer iiber das Schicksal ihres 
Mannes in Dachau. Andere Haftlinge umrissen die 
Lebensumstande und MiBhandlungen in den Lagern 
und Folterhollen. Am zweiten Tag informierte der 
Sekretar der Liga fur Menschenrechte, Kurt Gross- 
mann, iiber den Inhalt von fast 270 Protokollen, die 
iiber den Naziterror in Prag aufgenommen worden 
waren. Ehemalige Insassen von Sonnenburg und Neu- 
sustrum schilderten die dortigen Zustande und Untaten. 
Wie am Vortage beantworteten die Zeugen eine Reihe 
von Fragen der Untersuchungskommission. Der Aus- 
schuB beschloB, noch weitere 20 Terroropfer zu ver- 
nehmen und die Ergebnisse zu veroffentlichen.18 

AuBerdem erschienen 1934 unter anderem folgende 
Schriften in deutscher Sprache, die ganz oder teilweise 
die Konzentrationslager behandelten: 
Aus Hitlers Konzentrationslagern, herausgegeben von 
Kurt Burger (Karl Ganz), Moskau/Leningrad 1934 
(auch unter dem Titel: Les horreurs fascistes en Alle- 
magne 1934 in Paris), u. a. iiber Sonnenburg, 
Brandenburg, Fuhlsbiittel, die Moorlager und Dachau, 
Theodor Balk (Fedor Dragutin), Ein Gespenst geht um, 
Paris 1934 (auch unter dem Titel: Sons la botte 
hitlerienne), u. a. iiber Hohnstein, Sonnenburg 

und Dachau.19 
Folterholle Sonnenburg, Ziirich/Paris 1934, 
Hirne hinter Stacheldraht, Basel 1934, u. a. iiber Heuberg 

und Sonnenburg, 
Werner Hirsch, Hinter Stacheldraht und Gittern, Zii¬ 
rich/Paris 1934 (auch als Tarnausgabe), u. a. iiber 
Columbia-Haus, Brandenburg und Oranienburg, 

und Verbreitung des Braun- 
buches iiber Reichstagsbrand 
und Hitler-Terror 1933/34, in: 
Jahrbuch fur Geschichte, 1981, 
Bd. 21, S. 292fT. 
18 Inpress v. 2., 9., 10. u. 
11. 12. 1933; Rundschau . . . v. 
14. 12. 1933; Basler Vorwarts v. 
19. 12. 1933. 

19 Ob die von der Arbeitshilfe 
fur Griechenland in griechischer 
Sprache herausgegebene Bro- 
schure Balks: Unter dem Stiefel 
des Faschismus, damit identisch 
ist, lieB sich nicht feststellen 
(ZStA Potsdam, Reichsministe- 
rium des Innern, Nr. 25 759, 
Bl. 13). 

Mordim Lager Hohnstein, Moskau/Leningrad 1934, 
Emil Winkel, Gestapo, Zurich 1934, u. a. iiber Sonnen¬ 

burg. 
Der SPD-Abgeordnete Gerhart Seger sandte am 27. 

Januar 1934 sein Manuskript iiber Oranienburg als 
Strafanzeige an den Reichsjustizminister, den Ober- 
reichsanwalt beim Reichsgericht, andere Staatsanwalte 
und weitere Nazistellen.20 Kurz danach erschien der 
Text in Karlsbad als Broschure: Oranienburg. Der 
Untertitel: Erster authentischer Bericht eines aus dem 
Konzentrationslager Gefluchteten, ignorierte allerdings 
Beimlers Schrift. Das Heft kam auch als Tarnausgabe 
und in Ubersetzungen in fiinf Sprachen heraus. Es fand 
betrachtliche Aufmerksamkeit und zirkulierte unter an¬ 
derem in Bremen, wo junge Sozialdemokraten den Text 
vervielfaltigten. Dann folgte ein umfangreicher Sammel- 
band mit Berichten sozialdemokratischer Haftlinge: 

Konzentrationslager. Ein Appell an das Gewissen der 
Welt. Ein Buch der Greuel. Die Opfer klagen an, Karlsbad 
1934, den redaktionell Irene Herzfeld und Arthur Muller 

20 Ebenda, Reichsjustizministe- 
rium. Nr. 6665, Bl. 129. 

171 



bearbeitet hatten. Dazu erhielten sie durch eine sozial- 
demokratische Gruppe aus Miinchen ein Foto der 
Dachauer StraBenwalze.21 

Desweiteren publizierte Max Abraham seine Erlebnis- 
se in Oranienburg, Borgermoor und der Lichtenburg 
unter dem Titel: Juda verrecke. Ein Rabbiner im Kon- 
zentrationslager, Teplitz-Schonau 1934. Kurt Gross- 
mann stellte unter dem Pseudonym Felix Burger und 
dem Titel: Juden in brauner Holle, unter anderem 
Berichte iiber Hainewalde, Zwickau-Osterstein, Breslau- 
Diirgoy und Osthofen zusammen. Die Broschiire er- 
schien im Herbst 1933 in Prag. 

Die vielfaltigen Informationen, Berichte und Pu- 
blikationen iiber die Konzentrationslager unterrichteten 
die Offentlichkeit iiber einen gewichtigen Teil des Ter- 
rorregimes und trugen dazu bei, den wahren Charakter 
des deutschen Faschismus zu erkennen. Zugleich sprach 
aus ihnen der ungebrochene Geist der Inhaftierten. Sie 
riittelten die antifaschistisch und humanistisch Gesinn- 
ten in aller Welt auf, sich fur die Befreiung der politi- 
schen Gefangenen in Nazideutschland und die Beseiti- 
gung der barbarischen Herrschaft einzusetzen. 

21 MarfiolekjOtt, S. 221; Miros¬ 

lav BecklJiri Vesely u. a., Exil 
und Asyl. Antifaschistische deut- 
sche Literatur in der Tschechos- 

lowakei 1933—1938, Berlin 
1981, S. 339; »Halts Maul... 
S. 199. 
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Hilfe und Proteste 
von auften 

Schon am 22. Marz 1933 nannte ein Rundbrief in 
Bayern, unterzeichnet vom »Komitee zum Schutze der 
>Schutzhaftlinge<«, die Zahl von 20000 politischen Ge- 
fangenen, Einzelheiten iiber Verhaftete und Namen 
von Haftstatten. Das Schreiben fragte, warum die 
Haftlinge nicht mit ihren Angehorigen in Verbindung 
treten, warum sie nicht besucht und warum ihnen keine 
Lebensmittel gebracht werden diirften. Und es antwor- 
tete: um MiBhandlungen zu verbergen und um zu 
verhindern, daB Klagen bekannt wiirden. Deshalb for- 
derte es auf: »In dieses kiinstlich geschaffene Dunkel 
miissen wir Licht bringen. Die Nebeldecke, unter der 
die faschistischen Untaten geschehen, muB durchstoBen 
werden. Du sollst dabei helfen. Schreibe diesen Brief 
einige Male ab und iibersende diese Briefe an Freunde * 
mit der Aufforderung, sie weiterzugeben an ihre nach- 
sten Freunde. Auf diese Art wird es moglich sein, 
Aufklarung iiber die tatsachlichen Vorgange in Deutsch¬ 
land zu schaffen.« Zum SchluB rief das Blatt »alle 
aufrechten Menschen« auf: »Helft uns, erhebt eure 
Stimmen — heraus mit den politischen Kriegsgefange- 
nen aus Hitlers Kerkem! Ubt Solidaritat mit alien 

Opfern!« 

Solche Appelle standen in vielen anderen illegalen 
Schriften, zum Beispiel in einem Niirnberger Flugblatt 
an sozialdemokratische, kommunistische und parteilose 
Arbeiter vom Sommer 1933, in dem es hieB: »Denken 
wir aber vor allem an die Zehntausende revolutionaren 
Klassenbriider, die hinter Kerkermauern und elektrisch 
geladenen Konzentrationslagerumzaunungen dem fa¬ 

schistischen Terror ausgeliefert sind.« Der Anfang 1934 
auch in Berlin verbreitete Appell der Roten Hilfe 
forderte auf: »Steigert in der ganzen Welt die Pro teste! 
Tragt die Nachrichten iiber die Greuel in Deutschland 
in alle Fabriken und Arbeiterviertel, alle Dorfer und 
Stadte, alle Lander und Kontinente. Uberflutet die 
Hitlervertretungen im Auslande mit Euren Protesten.« 
Der Aufruf regte weiter an, Patenschaften iiber Ge- 
fangene und deren Angehorige zu iibernehmen und sie 
solidarisch zu unterstiitzen, und zwar sowohl individuell 
als auch durch Komitees in Betrieben, Orten und 

Organisationen. 
Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand und den 

ersten Massenverhaftungen empfahl ein wohl auf einer 
Direktive des Bundesvorstandes des Allgemeinen Deut- 
schen Gewerkschaftsbundes (ADGB) beruhendes Rund- 

schreiben des ADGB in Hessen vom 1. Marz 1933, jeden 
Terrorakt telegraphisch oder per Eilbrief dem Reichs- 

prasidenten von Hindenburg oder dem Reichskom- 
missar fur PreuBen, Vizekanzler von Papen, mitzuteilen 
und die Wiederherstellung des Rechts zu fordern. Ab- 
schriften sollten dem Bundesvorstand und dem Bezirks- 
ausschuB des ADGB zugehen.1 Spitzenfunktionare der 
SPD und des ADGB beschritten den Weg, sich unter 
AusschluB der Offentlichkeit an die Machthaber zu 
wenden. So schrieb am 18. Marz 1933 der sozialdemo¬ 
kratische Reichstagsvizeprasident Paul Lobe wegen sechs 
inhaftierter SPD-Parlamentarier an den Naziinnenmini- 
ster Frick: »Ich ware Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, 
wenn Sie die notigen Schritte ergreifen wiirden, um 
diesen Abgeordneten die Teilnahme an den Sitzungen 
des Reichstages und die Ausiibung ihrer parlamentari- 
schen Pflichten zu ermoglichen.« Frick setzte am niich- 
sten Tag ein glattes »Nein!« unter diesen Brief. Erneut 
wandte sich Lobe am 10. April an Gorings Stellvertreter 
Grauert im preuBischen Innenministerium wegen der 
Verhaftung und MiBhandlung von Funktioniiren des 
ADGB bei Liegnitz. Sein Schreiben bezog sich offen- 
sichtlich auf die Verschleppung der Liegnitzer Funk- 
tionare nach dem KZ Heinersdorf in der Nacht zum 
6. April, iiber die der dortige OrtsausschuB des ADGB 
den Reichsprasidenten informiert hatte.2 

Distanzierung von der KZ-Praxis bedeutete de facto 
die Forderung von Michael Kardinal Faulhaber an 
Hitler vom 24. Juli nach »einer groBmiitigen Amnestie 
fur jene, die ohne Verbrechen, nur wegen einer politi- 
schen Gesinnung in Schutzhaft sind und mitsamt ihrer 

Familie furchtbar leiden«.3 
Familienangehorige versuchten auf unterschiedliche 

Weise, etwas fur die Verhafteten zu erreichen. So 
beschwerte sich die Frau von Heinrich Liidemann, 
sozialdemokratischer Oberprasident von Schlesien, we¬ 
gen dessen MiBhandlung im KZ Breslau-Durgoy in der 
Reichskanzlei. Deren Ministerialdirektor Hans-Hein- 
rich Lammers befragte an Ort und Stelle die Haftlinge, 
wobei Liidemann bestatigte, daB er geschlagen worden 
war. Dennoch wurde seine Frau wegen ihrer Beschwer- 
den als Schutzhaftling ins Breslauer Gefangnis gewor- 

1 StA Munchen, Polizeidirek- 
tion Munchen, Nr. 6900, Bl. 74; 
Helmut Beer, Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus in 
Niirnberg 1933—1945, Niirn- 
berg 1976, S. 100f.; ZPA, 
St 3/1010, GStA Berlin, Rep. 92, 
Nr. 55, unfol. 

2 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium des Inneren, Nr. 25 707, 
Bl. 85; GStA Berlin, Rep. 77, 
Nr. 30, Bl. 72; ZStA Potsdam, 
Reichsministerium des Inneren, 
Nr. 25 727, Bl. 149. 
3 ZStA Potsdam, Film 19 464. 
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6cs ^rrttu\iit-»u 

(liaj-7.-AF,H933 
Aligemeiner Deutaoher 

Gev/orkechaftabund, 
LiegnUz, den 6. April 1933. 

J 

■» i e g n 1 t 2 

Sabr geehrter Herr P.eichspraaident l 

Uns 1st mitgetetlt worden, dad in dor Nacht von 

5. zum S.April d.J. Fuaktionare der S.P.D. und der 

Gewerk3chafter, die rich in -^chutzhaft befanden, aus den 

hiesigem Polizei-und GerichtagefangAaa in daa Lager 

der 2.A.rack Heinercdorf bei ^iognitz ge- 

schafft worden sird und dort miflhandelt wurden* 

Besonders scbwer Boiler unter dieeer Ml^handlungen 

H-rr Israel und die Brdder Kurt und Georg lloier 

gelitter haben. 

*71 ^ r~ *oken Sie, sebr geehrter aerr Reiohrpras i Jert, 

hoflich3t, daliir Sorgo zu tragen, dad lurarti-,3 a 

Zukunft unterbleiben und da3 zu den Vorfallen der 

letzten Naoht 3trergste Unteran^burger angeordnet warden. 

Wir glauben aane-hn.en zu durfan, d&3 Sie nit uns der 

Auffassung sind, dab es nicht angeht, rcbrlose Schutz- 

haftlinge zu miBhandcln. 

In der doffnung, daB es Ihnen gelingt, weitere der- 

artige Vorfalle zu verhindern, zeichnen wir in krwartung 

eine3 baldigea gesclatzten beacheides 

% 
hochachtungs veil 
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fen. Margarete Heilmann bat die Reichskanzlei um 
Auskunft, wo ihr Mann, der Vorsitzende der SPD- 
Fraktion im preuBischen Landtag, geblieben ware. Lam- 
mers versprach eine Nachricht, die sie aber nie erhielt. 
Auf weitere Anfragen und Beschwerden beschied man 

sie hinhaltend oder abschlagig.4 
Etwas erreichte Kreszentia Miihsam im April 1933 bei 

dem Staatsanwaltschaftsrat Hans Mittelbach, als sie ihm 
eine Besuchsgenehmigung abrang. Sie konnte zugleich 
durch die Ehefrauen von Bernstein, Geisler und Kasper 
genutzt werden. Alarmiert durch die verschliisselte Nach¬ 
richt ihres Sohnes Hans, er hatte Selbstmordversuche 
unternommen, ging auch Irmgard Litten zu Mittelbach. 
Sie traf dort 30 Angehorige von Haftlingen. Nach ein- 
dringlichen und zahen Vorstellungen erreichte die Mut¬ 
ter eine Besuchserlaubnis, allerdings fur Spandau, wohin 
der miBhandelte Litten aus Sonnenburg gebracht wor- 
den war. Ebenso erlangte sie von Conrady — Mittel- 
bachs Nachfolger - das Versprechen, daB MiBhandlun- 
gen unterbleiben wiirden, und eine Besuchsgenehmigung 
fur Esterwegen. Dagegen blieben Interventionen bei dem 
Reichsjustizminister Franz Giirtner, dessen Staatssekre- 
tar Roland Freisler und dem Reichswehrminister Wer¬ 

ner von Blomberg erfolglos.5 
Solche Interventionen nahmen zu und wurden den Be- 

horden lastig. Am 22. August 1933 ordnete der Gestapo- 
Chef Diels an, keine Auskiinfte liber Schutzhaftlinge 
mehr zu erteilen, selbst wenn die Anfragen von hoheren 
NSDAP-Fiihrern, Staatssekretaren oder gar Ministern 

kamen.6 
Neben Versuchen, durch Vorstellungen bei Behorden 

etwas fur die Gefangenen zu erreichen, wandten sich 
Angehorige an die Offentlichkeit, so die Frauen von 
Sonnenburger Haftlingen in einem Flugblatt im Mai 
1933. Sie schilderten darin die MiBhandlungen bei 
Transport und Ankunft sowie im Lager und beschrie- 
ben, wie sie Bernstein, Geisler, Kasper und Litten 
vorfanden. Ihr Appell lautete: »Im Namen der Frauen 
und Kinder der Sonnenburger Gefangenen, deren ein- 
ziges >Verbrechen< darin besteht, politische Gegner der 
Regierung Hitler zu sein, bitten wir Sie, alles zu tun, 
was in Ihren Kraften steht, um diese Wehrlosen zu 
retten. Fordern Sie mit uns, daB endlich SchluB gemacht 
wird mit den brutalen MiBhandlungen, daB die Schul- 
digen zur Verantwortung gezogen und bestraft wer¬ 

den!«7 
Bei den Moorlagern demonstrierten Frauen faktisch 

gegen die Inhaftierung ihrer Manner. Aus Solingen 
begaben sich rund 20 Frauen nach Borgermoor. Sechs 
von ihnen verhandelten mit dem Posten am Lagerein- 
gang wegen einer Sprechgenehmigung. Er wies sie ab, 
und der Kommandant lieB sich verleugnen. Als die 

4 Ebenda, Numberger Prozesse, 6 ZStA Potsdam. Film 17 505: 
Fall 11, Nr. 318, Bl. 6fT; Dok. 7 Ebenda, Reichsmmistenum 
NG 4861 u. 4868. des Inneren, Nr. 25 795/8, 
5 Miihsam, S. 15; Braun- Bl. 132. 
buch ..., S. 286 f; Litten, S. 26, 
64fT., 91 u. 119. 

Frauen zu erkennen gaben, daB sie entschlossen seien, 
bis zum nachsten Morgen zu warten, an dem ihre 
Manner zur Moorarbeit muBten, erhielten sie die Er- 
laubnis fur anderthalb Stunden. Ebenso fuhren, initiiert 
durch Erna Moser und durch Nachbarn und Freunde 
finanziell unterstiitzt, im September etwa 20 Diisseldor- 
ferinnen mit einem Omnibus nach Borgermoor. Von 
neun Uhr bis Mittag muBten sie warten, ohne ihre 
Manner zu sehen. Endlich lieB sich der Kommandant 
herab, ein iiber zehnminiitiges Gesprach zu erlauben. 
Lya Kralik erinnerte sich: »Dann kamen sie — in alten 
Schupouniformen mit Kratzchen auf dem Kopf, grotesk 
sahen sie aus. Die Freude des Wiedersehens aber war 
unbeschreiblich. Ich sehe noch Rudi Goguel und Wolf¬ 
gang Langhoff mir zuwinken, deren Frauen nicht dabei 
sein konnten, sehe noch Karl Schabrod und Otto 
Matthies mit Luise neben mir, Gerd Moser mit Erna 
und viele andere. Etwa 10—15 Minuten durften wir 
miteinander sprechen. Hanns gab mir dabei zwei selbst- 
gebastelte Schalen aus verschiedenfarbigem Bast, stellte 
die Moorarbeit dar und zeigte seine Gefangenen-Num- 
mer 727 (ich besitze sie noch heute). Er flusterte 
mir zu: drehe den Bast zuriick, und du findest den Text 
des Moorsoldatenliedes. So kamen ich und viele andere 
unserer Freunde Ende September 1933 in den Besitz des 
Textes.« Ein anderer hatte das Lied hinter ein gezeich- 

netes Kinderbild gesteckt. 
Nach Ablauf der Frist lieB der Kommandant Fleisch- 

mann seinen Hund los, um die Frauen durch knochel- 
tiefen Sand zum Omnibus zu jagen. Dennoch, so fuhr 
Lya Kralik fort, »waren wir froh und glucklich, unsere 
Manner und so viele bekannte und unbekannte Ge- 
nossen gesehen und gesprochen zu haben. Wir fuhlten 
ihre solidarische Verbundenheit und hatten die GewiB- 
heit: Die kriegen uns nicht unter, wir werden sie 

kampfend iiberleben.« 
Ein am selben Tag von drei Frauen unternommener 

Versuch, Gleiches in Esterwegen zu erreichen, scheiterte. 
Ein anderes Mai lieB der dortige Kommandant etwa 30 
Frauen durch die Wachen mit GewehrkolbenstoBen ver- 
treiben. In Wittmoor erzwangen die Haftlinge Besuche 
durch ihre Frauen und Mutter. Die einen belagerten das 
Tor, die anderen standen dahinter. Von beiden Seiten 
riittelten sie daran, bis die von dem Wachhabenden 
eilends angerufene Hamburger Gestapo die Begegnung 

und weitere Besuche gestattete.8 
Organisiert fuhren andere Frauen nach Brauweiler 

und Kleve und erzwangen, ihre Manner zu sehen und 
ihnen - wie im Borgermoor - Packchen und Pakete 
zu ubergeben. Ahnlich demonstrierten im hessischen 

Morfelden im September Frauen gegen die Verschlep- 
pung ihrer Manner nach Osthofen. Ihren in diesem 

Lager eingesperrten Kameraden Martin Hassemer zu 

8 Inge Sbosny/Karl Schabrod, S. 88; Langhoff,', S. 187f.; 
Widerstand in Solingen: Aus Als sozialdemokratischer 

dem Leben antifaschistischer Arbeiter..., S. 47; Perk, S. 30, 
Kampfer, Frankfurt/M. 1975, Klawes u. a., S. 43. 
S. 52f.; Schabrod, Gegen Flick, 
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sehen, setzten drei Mitglieder der katholischen Jugend- 
organisation Sturmschar durch. Trotz Anbriillens, Dro- 
hungen mit Karabinem und Tritten durch die Schergen 
konnten sie Hassemer in Osthofen sprechen.9 

Solidaritatsbekundung, Aufmunterung und Protest 
zugleich wagten Einwohner von WeiBenfels, die Ende 
Juni den Abtransport von Schutzhaftlingen nach Halle 
begleiteten, ihre Angehorigen griiBten und ihnen zu- 
riefen: »Rot Front! Freiheit! Mut, Kopf hoch! Auf 
Wiedersehen!« Gleiches geschah in Halle, als Gefangene 
aus der Kaserne in der Merseburger StraBe in das KZ 
Lichtenburg iibergefiihrt wurden. Passanten warfen ih¬ 
nen auf dem Bahnhof Obst und Lebensmittel zu. Ebenso 
sprachen Einwohner auf dem Postamt Insassen von 
Esterwegen heimlich Mut zu. 

Eine unter den herrschenden Verhaltnissen groBe 
Manifestation gegen Konzentrationslager und Nazi- 
regime stellte die Beisetzung des Arbeiter Fritz Gumbert 
am 28. April 1933 in Heidenau dar. Trotz Absperrung 
duch bewaffnete SA-Leute kamen etwa 3000 Menschen 
zusammen, urn den Trauerzug zu begleiten. Erst am 
Friedhof gelang es SA-Trupps, ihn auseinanderzutrei- 
ben. Zwolf Tage darauf fand in Breslau eine ahnliche 
Kundgebung tausender Arbeiter fur den Sozialdemo- 
kraten Ernst Eckstein statt. Er hatte am 8. Mai mit 
einem anderen Haftling im KZ Breslau-Dorgoy einen 
Baumstamm transportieren mussen. Unerfahren, wie 
beide dabei waren, hatten sie sich den Stamm jeder auf 
eine andere Schulter geladen. Beim Kommando: Ab- 
werfen! schlug er an Ecksteins Kopf. Er fiel bewuBtlos 
um und starb kurz darauf. Seine Mutter schrieb in der 
Todesanzeige, ihr Sohn habe ausgelitten, was viele 
verstanden. Sie bat Max Rausch, als engsten Kampfge- 
fahrten Ecksteins, die Grabrede zu halten. Er iiberwand 
seine Bedenken, war er doch gerade nach dreimonatiger 
Haft freigekommen. Auch die Politische Polizei ge- 
nehmigte sein Auftreten. Die Beisetzung des SAP- 
Funktionars gestaltete sich zu einer groBen Demonstra¬ 
tion. Ansprache, Kranzniederlegungen und Schweigen 
bezeugten mehr als Anteilnahme. An der Trauerfeier 
fur den am 20. Juni in Oranienburg ermordeten Coswi- 
ger Kommunisten und RFB-Fiihrer Hermann Hagen- 
dorf nahmen 60 seiner Kampfgefahrten aus Dessau teil. 
Helene Meier, eine Stadtverordnete, hielt die Geden- 
krede. Bei der Beisetzung von Ludwig Marum am 
3. April 1934 in Karlsruhe versammelten sich, wie die 
»Neue Ziiricher Zeitung« fiinf Tage darauf meldete, an 
die 3000 Menschen, obwohl Polizisten sie beobachteten 
und fotografierten. 

Die Heidenauer, Breslauer, Coswiger und Karlsruher 
Beisetzungen standen keineswegs einmalig dar. Denn am 
18. November hatte das preuBische Innenministerium 
konstatiert, »daB in letzter Zeit von gewissen Kreisen 
wiederholt Versuche untemommen worden sind, anlaB- 

9 Kleine, S. 188; Hen und Ge- Rudolf Schmidt); ZPA, EA 257; 
danken ..., S. 35 (Bericht von Grunewald, S. 47. 

lich der Beerdigungen von verstorbenen politischen 
Schutzhaftlingen den Uberfuhrungen und Begrabnissen 
durch iibergroBe Teilnahme absichtlich einen demon¬ 
strati ven Charakter zu geben«. Deshalb wies es die 
Konzentrationslager an, die Polizei des Heimatortes 
rechtzeitig von der Uberfuhrung von Haftlingsleichen 
zu unterrichten, damit sie Vorkehrungen gegen Kundge- 
bungen treffen konnten. Alle Behorden hielt das Schrei- 
ben an, Begrabnisse »mit demonstrativem Charakter... 
grundsatzlich nicht zuzulassen«.10 

Einwohner von Orten, in oder bei denen sich Konzen¬ 
trationslager befanden, nahmen mit eigenen Augen und 
Ohren einiges von den dort herrschenden Zustanden 
wahr. So konnten Anwohner aus ihren Fenstem in das 
Lager Moringen blicken, von dort Schiisse und Schreie 
vernehmen. Auch das Bremer Konzentrationslager in 
den Auswandererhallen lieB sich einsehen. Die Lagerlei- 
tung verlangte, daB die Fenster geschlossen blieben und 
Vorhange vorgezogen wurden. Sie schickte SA-Leute 
aus, um eine Beobachtung zu verhindern. Dennoch 
»sprach sich in der Stadt herum«, erinnerte sich eine 
Frau, »daB in den Nachten dort furchtbare Schreie zu 
horen waren, und man folgerte natiirlich daraus, daB 
gefoltert wurde, und daB weit in den StraBen um MiBler 
herum die Leute nachts nicht schlafen konnten, wenn 
die SS-Leute die Inhaftierten schlugen. Also da haben 
wir schon gewuBt, oder wer es wissen wollte, konnte es 
horen, was in MiBler vorging.« Aufgrund dessen be- 
richtete die Zeitung »Die Wahrheit«, die illegal im 
Weser-Ems-Gebiet erschien, in ihrer Ausgabe vom 
April, in der Nacht zum 5. April ware die Umgebung 
des Lagers durch Hilfeschreie aus dem Schlaf geschreckt 
worden. Ein heimlich verbreiteter Bericht der Roten 
Hilfe vom 21. April schilderte gleichfalls die MiBhand- 
lungen und faBte zusammen, »daB im Bezirk 500 Ge¬ 
fangene zu verzeichnen sind, davon in Bremen 300, die 
zu groBen Teilen im KZ in Bremen untergebracht sind«. 
Bewohner bezeugten Solidaritat mit den Haftlingen, 
indem sie Nahrungsmittel ins Lager warfen. Ihre Pro¬ 
teste, unterstiitzt durch weitere Berichte in der illegalen 
Presse, so dem »Scheinwerfer«, Organ des Einheits- 
verbandes der Seeleute, Hafenarbeiter und Binnen- 
schiffer, vom August, nahmen schlieBlich einen derar- 
tigen Umfang an, daB das Lager verlegt werden muBte. 
Zudem brachte der Seemann Otto Stannies heimlich 
aufgenommene Fotos von den KZ MiBler und Och- 
tumsand nach Baltimore. Einwohner von Hainewalde 
prangerten die dortigen MiBhandlungen bei Hindenburg 
sowie bei der Amtshauptmannschaft an und beschwer- 
ten sich auch beim NSDAP-Ortsgruppenleiter, obwohl 
die »Oberlausitzer Tageszeitung« am 7. April drohte, 
daB gegen »Geriichte« vorgegangen werde. In Bayern 
wamte der »Penzberger Anzeiger« vom 25. Juli 1933 

10 Braunbuch . . ., S. 321; Ruth 1984, S. 36fF.; Leidigkeit u. a., 
und Max Seydewitz, Unverges- S. 105; Marum, S. 135; SS im 
sene Jahre. Begegnungen, Berlin Einsatz, S. 89. 
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Haftlinge in Prettin, von Einwohnern heimlich fotografiert 

sogar davor, daB Bergarbeiter mit dem Wortspiel »A- 
uchda« auf Dachau hinwiesen.11 

Neben antifaschistischer Aufklarung bildeten miind- 
lich verbreitete Angaben eine weitere Quelle von Kennt- 
nissen liber die Konzentrationslager, da sie — manchmal 
vergrobert — meist die wahren Verhaltnisse erkennen 
lieBen. In Bayern beispielsweise auBerten zwei Frauen 
in Bad Reichenhall und Miinchen unabhangig von- 
einander im Mai 1933, die angeblichen Fllichtlinge 
waren in Dachau meuchlings ermordet worden. Zur 
selben Zeit erzahlte ein Mann in Miinchen, Dressel ware 
eines unnatiirlichen Todes gestorben, iiberhaupt springe 
man mit den Gefangenen sehr schlecht um und miBhan- 
delte sie. Ein anderer, ein Schneider, auBerte, daB die 

Wachen die Haftlinge bestehlen. Uber den Mord an 
Dressel verbreiteten sich im Juni gleichfalls Steinhauer 
in Wotzdorf. Ahnlich sprach einen Monat darauf ein 
Telegrafenarbeiter in Miinchen iiber die Ermordung 

Nefzgers. Im August erklarte ein Biirstenmacher, in 
Dachau schliige man Haftlinge derart, daB sie blutiiber- 
stromt waren, ihr Essen sei mit Schweinefutter zu 
vergleichen, Gefangene wiirden in den Bunker geworfen 
und ermordet, worauf man die Untat als ErschieBung 
auf der Flucht hinstelle. Ein Handelsvertreter bemerkte 
im Dezember, Haftlinge miiBten mit dem Korper tief 
im Moor stehen und Binsen schneiden, sie hatten 
Strafarbeit unter Priigeln zu leisten. Im selben Monat 
kursierten unter Sozialdemokraten Enthiillungen iiber 
Dachau, die auf die Frau eines Haftlings zuriickgin- 
gen.12 

Unter den Miinchnern, die sich iiber Dachau auBer¬ 
ten, befanden sich der Stadtpfarrer Dr. Emil Muhler, 
sein Kaplan Oskar Thaler und der Katechet Georg 
Sollacher. Ende September/Anfang Oktober 1933 hatte, 

auf dem Bericht Beimlers fuBend, der Kommunist 
Andreas Donhauser Muhler erzahlt, daB in Dachau 
Haftlingen Messer und Strick in die Zelle geworfen 
wiirden, damit sie Hand an sich legen konnten. Der 
Pfarrer berichtete davon seinem Kaplan. Dieser gab das 
an Sollacher weiter, der sich dariiber gegeniiber zwei 
Lehrerinnen auBerte. Am 24. Januar 1934 verhangte das 
Sondergericht Miinchen wegen Verbreitung von »Greu- 
elmarchen« iiber die drei Geistlichen drei bis fiinf 
Monate Gefangnishaft. Schon fiinf Tage darauf erklarte 
Hans Beimler in einem Schreiben aus Paris dem Sonder¬ 
gericht, er fiihle sich »verpflichtet, vor der Weltoffent- 
lichkeit aufzutreten und nachzuweisen, daB die drei 
Pfarrer, wegen angeblicher Greuelpropaganda verur- 
teilt, unschuldig sind. Alles, was ich in meinem Buch 
nach gelungener Flucht iiber meine Erlebnisse in Dachau 
mitgeteilt habe, ist Wort fiir Wort wahr. Die angeklagten 
Pfarrer konnen also . . . nicht gelogen haben.« Beimler 
verlangte im Ausland dariiber vernommen zu werden, 
um die drei Verurteilten zu entlasten.13 

Von dem Theologieprofessor Karl Barth kam gar die 
Frage, »was die Kirche zu dem sage, was in den 
Konzentrationslagern geschehe, zur Behandlung der 
Juden« und ahnlichen Schandlichkeiten. Barth, einer der 
Begriinder der oppositionellen Bekennenden Kirche, 
stellte sie am 30. Oktober 1933 im Kreise von etwa 20 
Kirchenleuten, unter ihnen Prof. Dr. Giinter Dehn, Li- 
zentiat Walter Kunneth und Pastor Martin Niemoller. 
Berliner Quaker sandten am 4. Januar 1934 Biicher in 
das KZ Lichtenburg, wobei sie in ihrem EntschluBproto- 
koll vermerkten, »wenn auch Bedenken bestehen, ob 
nicht eine derartige Stiftung die unmittelbare Anerken- 
nung einer Einrichtung bedeutet, deren moglichst baldi- 
ge Beseitigung zu wiinschen ist«.14 

Eigene Beobachtungen, miindliche Unterrichtung und 
schriftliche Aufklarung iiber die Lager bestarkten die 
Hilfsbereitschaft unter der Bevolkerung, welche die 
materielle und moralische Unterstiitzung durch Fami- 
lienangehorige erganzte. Fiir die Haftlinge im Ulmer 
Garnisonsgefangnis legten beispielsweise Burger Pack- 
chen mit Lebensmitteln und Zigaretten an versteckten 
Stellen nieder. Noch wichtiger als den Inhalt empfanden 
die Gefangenen dies als Beweis der Solidarity. Lichten- 
burger Haftlinge erhielten bei Feldarbeiten von Prettiner 
Frauen, bei Arbeiten auf dem Friedhof von dem Fried- 
hofswarterpaar, bei Gartenarbeiten von einem Lehrer- 
ehepaar und einer Frau Nahrungsmittel. Das Gemeinde- 
dienerehepaar, bei dem sie ihre Werkzeuge abstellten, 
beforderte sogar heimlich Post. Noch nach drei Jahr- 
zehnten driickte ein ehemaliger Haftling aus, was er 
damals empfand: Es »wuchs meine Hoffnung auf die 

11 Bericht Sprengel; Bremen ka¬ 
putt, S. 24; ZPA, St 10/138/19a; 
Antifaschistischer Widerstand in 
Bremen, S. 7; Wollenberg, S. 129, 
115f. u. 92; Max Bolek/Otto, 
S. 248; Grehl, S. 45fT„ 60 u. 68, 
Anlagen 17 u. 23; Tenfelde, 
S. 234. 

12 Bay HStA, Minn 73 693, un- 
fol.; St A Miinchen, Staatsan- 
waltschaft, Nr. 7457 u. 7555, un- 
fol.; Peter Hiittenberger, Heim- 
tiickefalle vor dem Sondergericht 
Miinchen 1933 — 1939, in: Bay¬ 
ern in der NS-Zeit. Bd. IV, 
S. 478f., 483 u. 503. 

13 Bay HStA, Minn 73 690, un- 
fol.; StA Miinchen, Staatsan- 
waltschaft, Nr. 7669, unfol. 
14 Hans Prolingheuer, Der Fall 
Karl Barth 1934-1935. Chrono- 
graphie einer Vertreibung, Neu- 
kirchen —Vluy 1977, S. 244, 
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Wiedererlangung der Freiheit, und mein Mut wurde 
fester und stiirker«. Denn er hatte gespurt, »daB es in 

Prettin gute und tapfere Genossen gibt, die iiber unser 
Schicksal Bescheid wuBten und auch gewillt waren, uns 
zu unterstiitzen«. Er fiihle sich »heute noch verpflichtet, 
alien diesen Menschen, die mir damals Mut und Aus- 
dauer geben, vielmals zu danken«. Ebenso halfen mit 
Lebensmitteln Einwohner von RoBlau, die zudem bei 
der Wahl im November 1933 Ecken an den Wahlzetteln 
umknickten, als sie bemerkten, daB die Scheine der 
dortigen KZ-Haftlinge derartig markiert waren. Mit 
Hohnsteiner Gefangenen hielten Karl Friedemann und 
Minna Neubert monatelangen Kontakt iiber Arbeits- 
kommandos, wobei sie ihnen auch den Briefwechsel mit 
Angehorigen ermoglichten. In Pappenheim konnten die 
Haftlinge Johann Reinhard, Max Schroter und Erich 
Vogel bei dem befohlenen Kirchgang Informationen 
»von drauBen« erlangen. Zu den organisierten Unter- 
stutzungsaktionen gehorte gleichfalls das Wort der Un- 
terbezirksleitung Zittau der KPD an die politischen 
Gefangenen in Hainewalde, das im Juni 1933 veroffent- 
licht wurde. In ihm hieB es: »Wir wissen, daB Ihr seit 
Monaten mit unbeugsamem Mut, trotz allem Terror, 
trotz Schikanen, denen Ihr ausgesetzt seid, treu zur 
Sache der Arbeiterklasse steht. Viele von Euch sind 
grausamen Marterungen ausgesetzt. Wir wissen sehr gut 
— und auch die Arbeiterklasse weiB es —, was Ihr 
erduldet. Wenn wir Euch diesen GruB trotz aller Schwie- 
rigkeiten der Illegality ins Konzentrationslager schik- 
ken, so faBt das als Bekenntnis unserer untrennbaren 
Verbundenheit mit Euch, als einen Beweis kamerad- 
schaftlicher Treue der Partei zu Euch auf. Und dieses 
Bekenntnis zu Euch kann uns und dem revolutionaren 
Proletariat, das weder geschlagen noch entmutigt ist, 
keine faschistische Diktatur unterbinden!«15 

Unmittelbare Hilfe fur KZ-Haftlinge leisteten unter 
anderem zwei Einwohner von Mittertlich. Sie hatten fur 
sie Geld gesammelt und seien deswegen selbst in 
Schutzhaft genommen worden, meldete im Juni 1933 
der Regierungsprasident von Niederbayem und der 
Oberpfalz. Ebenso handelten Kommunisten in Speyer. 
Sie iiberwiesen dem zum zweiten Mai in Dachau einge- 
kerkerten Hugo Gerloff 1933/34 funfmal Geld, indem 
sie Namen und Adresse von (lessen Frau angaben. 

Schon friih setzte auch die Unterstiitzung fur Fami- 
lienangehorige politischer Gefangener ein. Die Rote 
Hilfe lieB im April 1933 durch Rundschreiben und 
Kuriere feststellen, wessen Familien Unterstiitzung be- 
durften. Die Solidarity mit Angehorigen von Inhaftier¬ 
ten zeigte sich alsbald, berichtete Ludwig Gohring aus 
Niirnberg. »Die Bereitschaft zu spenden war, wenngleich 
keine groBen Summen eingingen, auch bei uns politisch 
Nahestehenden vorhanden. Es gingen Spenden zwischen 

15 Schdtzle, Stationen ..., 
S. 31; Arch. Lichtenburg, 
Nr. 249 u. 238; Engelmann, 
S. 48 f.; Sie kampf ten und starben 

fur kommendes Recht, Dresden 
1963, S. 37; Heinz; Im Kampf 

bewahrt, S. 193. 

50 Pfennigen und maximal 1,50 RM ein. Fur einen 
Arbeitslosen bedeuteten 50 Pfennige ein Opfer. Wenn 
wir wiederholt Betrage von acht bis zehn RM bei den 
Familien unserer in Dachau inhaftierten Genossen ab- 
liefern konnten, so war das eine Hilfe.« Noch 1934 

verteilte man in Miinchen aus der Schweiz gesandte Le- 
bensmittel und Textilien an die Familien politischer Haft¬ 
linge. In Bremen sammelten schon im Friihjahr 1933 
Reichsbanner-Mitglieder fur Angehorige der im KZ 
MiBler eingesperrten Kameraden. Solcher Beistand blieb 
nicht allein auf die eigenen Reihen beschrankt, wie sich 
Pfarrer Erich Weber aus Wiesbaden erinnerte: »Die 
Kinder und Verwandten der in Schutzhaft Befindlichen 
gingen iiberall herum und sammelten Geld, damit die 
Frauen und Kinder der Verhafteten etwas zu essen 
hatten, denn sie bekamen keine Unterstiitzung. So 
kamen auch ehemalige Konfirmanden, die inzwischen 
Kommunisten geworden waren, zu mir. Ich gab ihnen 
immer ein paar Mark, damit ihnen geholfen werden 
konnte.« Im Juni 1934 richtete der Politische Polizei- 
kommandeur aus Berlin die Aufmerksamkeit der Politi¬ 
schen Polizeien in alien Landesteilen auf folgende Form 
der Unterstiitzung: Die Ehefrau eines Schutzhaftlings 
erhalte per Postscheck laufend Geld, indem die Anwei- 
sung auf fingierte Konten ausgestellt und als Absender 
ihre Anschrift angegeben wurde. Weil sich die Uber- 
weisung nicht verbuchen lieB, wurde der angeblichen 
Absenderin die betreffende Summe ausgezahlt.16 

Im Ausland reagierten etliche auf den Terror. Zu den 
ersten gehorte das Zentralkomitee der KP der Tschecho- 
slowakei, das am l.Februar 1933 aufforderte: »In 
diesem Augenblick muB der Kampf des deutschen Pro¬ 
letariats die groBte Unterstiitzung und Solidarity der 
Arbeiterklasse aller europaischen Lander zuteil wer¬ 
den.« Und der ZentralausschuB der Liga fur Menschen- 
rechte in der CSR teilte schon am 1. Marz der Offentlich- 
keit mit: »Die Kerker Deutschlands fiillen sich mit den 
Opfern Hitlerscher Proskriptionslisten.« Dagegen seien 
Taten erforderlich, denn: »Gegen dieses blinde Wiiten 
der Gewalt mit Worten zu protestieren, ware nutzlos.« 
Deshalb regte der ZentralausschuB die demokratischen 
und humanitaren Organisationen an, Hilfskomitees zu 
schaffen, und verlangte von der Regierung, sich »der 
Opfer des faschistischen Terrors in Deutschland hilfs- 
bereit an(zu)nehmen.«17 

Die im Marz von der Kommunistischen Internatio¬ 
nale initiierte Bewegung zur Freikampfung Ernst Thal- 
manns gait gleichzug den vielen anderen bekannten und 
unbekannten Verfolgten und Inhaftierten. In einer Reihe 
von Landern entstanden Hilfs- und Befreiungskomitees 

16 Bayern in der NS-Zeit, S. 211; 
Morweiser, S. 55 Dok. 28; Bay 
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fur Gefangene des Faschismus. Das bald darauf ge- 
bildete Internationale Hilfskomitee fiir die Opfer des 
Hitlerfaschismus koordinierte ihr Wirken. Im Mai wies 
der uberparteiliche AusschuB zur Untersuchung der 
Nazigreuel in Deutschland auf die Schutzhaftlinge hin 
und mahnte, das Gewissen nicht betauben zu lassen, den 
Verfolgten und ihren Angehorigen zu helfen, bei den 
Nazibehorden zu protestieren und Delegationen zu 
ihnen entsenden, welche verlangen sollten, die Ge- 
fangenen zu sprechen. Eine Internationale Hilfswoche 
fur die Opfer des faschistischen Terrors in Deutschland 
vom 17. —25. Juni 1933 und viele andere Aktivitaten 
mobilisierten zahlreiche Menschen und viele Organisa- 
tionen zu Protesten und Sammlungen, darunter auch 
die Labour Party, die im Juli zu Spenden aufrief und 
Sammelmarken herausgab.18 

Fiir die »Pravda« vom 4. November schilderte aus 
Paris Michail Kolzov: Das Internationale Hilfskomitee 
stiitze sich auf zwolf Komitees in zehn Landern. Am 
erfolgreichsten sei ihre Tatigkeit in Frankreich, GroB- 
britannien und den USA. Der Vorsitzende des Inter¬ 
national Komitees, Lord Marley, kame gerade aus 
China zuriick, wo er eine Kampagne organisiert habe. 
Henri Barbusse, Vorsitzender des am 20. August ge- 
bildeten Weltkomitees gegen imperialistischen Krieg 
und Faschismus, halte Vortrage in Amerika, andere 
sprachen in weiteren Regionen iiber den Faschismus und 
die Notwendigkeit, seinen Opfern zu helfen. Neben der 
Aufklarungsarbeit, bei der weitere Enthiillungen iiber 
faschistische Schandtaten bevorstiinden, hatten Samm¬ 
lungen eine halbe Million franzosischer Franc erbracht. 

Zur selben Zeit regte das Internationale Komitee 
durch Handzettel in den Niederlanden — wahrscheinlich 
auch in weiteren Landern — Sammlungen von Geld, 
Lebensmitteln, Kleidung und anderem an, um Kinder 
von KZ-Haftlingen zu betreuen und sie aufzunehmen.19 

Miinchner Arbeiter hatten am 23. Oktober Fritz Hek- 
kert bei der Kommunistischen Internationale in Moskau 
einen Brief iibergeben lassen, damit von dort die Werk- 
tatigen in aller Welt iiber den Faschismus und die Opfer 
von Dachau, darunter Franz Stenzer, unterrichtet wiir- 
den. Sie baten zugleich, Emma Stenzer und ihre drei 
Kinder in der Sowjetunion aufzunehmen. Einige Zeit 
spater wiirdigte der franzosische Schriftsteller Romain 
Rolland den opferreichen Kampf in Gestalt Stenzers und 
fiigte hinzu, daB seine Frau und seine Tochter das 
Vermachtnis des Gefallenen erfiillten.20 

Die offentliche Anhorung von Opfern durch den Aus¬ 
schuB fiir Aufklarung und Verhinderung des Terrors in 
Hitlerdeutschland am 8. und 9. Dezember in Paris gaben 
solchen Solidaritatsbekundungen ebenso Auftrieb wie 

18 Ernst Thalmann. Eine Biogra¬ 
phic, S. 668 ff.; Rundschau . . . v. 
26.5. u. 2.6. 1933; ZStA Pots¬ 
dam, Reichsministerium des In- 
neren, Nr. 25 760, Bl. 129ff. 
19 StA Weimar, Landratsamt 
Heiligenstadt, Nr. 153, Bl. 528. 

20 Franz Stenzer, S. 18 f. u. 24. 
— Emma Stenzer und ihre Toch¬ 
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nach einem Zwischenaufenthalt 
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die eindringlichen Worte von Emma Stenzer und ihren 
Kindern in Paris, sich fiir die Gefangenen und ihre 
Angehorigen einzusetzen, die beispielsweise die Wiener 
»Volksstimme« am 22. Dezember 1933 veroffentlichte. 

Neben den Berichten der Hilfsorganisationen, des 
Internationalen Komitees und seiner Gliederungen in- 
formierten auslandische Zeitungen weitere Kreise iiber 
die Konzentrationslager. Wohl alserste brachten nieder- 
landische Blatter und die Genfer »La Travail« Mitte 
Marz Gefangenenzahlen. Anfang bzw. Ende April be- 
richtete »De Telegraaf«, Amsterdam, und die danische 
Zeitung »Politiken« Details iiber den Heuberg, am 
27. April »Daily Telegraph« iiber Dachau.21 

Von britischen und amerikanischen Periodikadruckte 
»The New Statesman und Nation« am 28. August einen 
groBeren Bericht iiber ein Konzentrationslager. Er 
stammte von einer Gruppe deutscher Intellektueller und 
enthielt viele Einzelheiten. Die Schilderung schloB mit 
der Bitte um Hilfe. »The Times« und »The New York 
Times« gaben am 19. September bzw. 1. Oktober sehr 
konkret die Erlebnisse eines deutschen Haftlings aus 
Oranienburg wider. »Nineteenth Century« informierte 
im November iiber die Zahl der Konzentrationslager 
und die ihrer Insassen allgemein und iiber Dachau 
speziell, insbesondere iiber die Behandlung Beimlers und 
die Morde an Dressel und Gotz. Die Schilderung beruhte 
offenkundig auf Beimlers Bericht. Weiterfiihrende Anga- 
ben iiber Dachau machte der Korrespondent von »Man- 
chester Guardian« am l.Januar 1934, unter anderem 
iiber neue Morde. 

Neben solchen Presseartikeln schilderte der Hollander 
Nico Rost in seiner im Juli 1933 in Amsterdam er- 
schienenen Broschiire: Een Concentratiiekampon in het 
Derde Rijk. De Brouwerei van Oranienburg, eigene 
Hafterlebnisse, auch iiber die Solidaritat der Gefan¬ 
genen, die er mit Informationen iiber andere Lager 
verband. 

Die auslandische Berichterstattung iiber die Konzen¬ 
trationslager beriihrte das Naziregime erheblich. Das 
Auswartige Amt sprach am 22. Juli von einer »jiidischen 
Greuelpropaganda« und von »Hetzartikeln marxisti- 
scher Blatter«. Um solcher angeblich »antideutschen 
Propaganda« entgegenzutreten, sandte es den deutschen 
Auslandsmissionen eine Stellungnahme zu, die sie in 
ihren Wirkungsbereichen verbreiten sollten. Der durch 
und durch verlogene Text wollte eine »Erziehungsfunk- 
tion« der Konzentrationslager suggerieren, behauptete, 
die Haftlinge waren in Offiziersbaracken untergebracht, 
wiirden von Polizei bewacht und keiner diirfe sie anriih- 
ren. Kurz: Er versuchte glauben zu machen, die Lager 
glichen Idyllen. Da solche Pamphlets wenig fruchteten, 
bemiihte sich das AuBenministerium, iiber gedungene 
auslandische Journalisten Gegenartikel zu lancieren, 
zum Beispiel in »The Globe«, Toronto, am 5. Septem¬ 
ber iiber Oranienburg.22 Oder die Gestapo fiihrte im 

21 Rundschau . .. v. 18., 25. 3. ... v. 17. 5. 1933, S. PG 34f. 
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Herbst eine britische Antikommunistin und Sympa- 
thisantin des Faschismus in dasselbe Lager, die dann 
um den Jahreswechsel 1933/34 in GroBbritannien ent- 
sprechende Vortrage iiber Oranienburg hielt. Von Haft- 
lingen erpreBte oder von willfahrigen Gefangenen ver- 
faBte Stellungnahmen, welche Oranienburg verharml- 
osten, sowie bestellte Atteste und ahnliches sollten 
Wirkungen erzielen.23 

Da dies alles wenig half, behauptete Goebbels schlank- 
weg, alle Berichte iiber KZ-Verbrechen in der Auslands- 
presse seien frei erfunden. Dagegen wandte sich bei der 
Verhandlung des Internationalen Untersuchungsaus- 
schusses in Paris am 8. Dezember direkt die Professorin 
Lahy-Hollebecque, und die aussagenden Opfer und 
Zeugen iiberfiihrten das Naziregime der Luge.24 

Auslandische Nachfragen nach verhafteten Einzelper- 
sonen lagen in Berlin schon sehr friih vor. In Paris 
erkundigten sich Abgeordnete, Advokaten, Akademiker 
und Architekten in der ersten Marzhalfte 1933 bei der 
deutschen Botschaft unter anderem nach dem Schicksal 
von Rudolf Breitscheid, der Arzte Felix Boenheim und 
Max Hodann, von Ludwig Renn und Ernst Thalmann. 
Die diplomatische Vertretung unterstrich in einer zwei- 
ten Mitteilung nach Berlin, »daB sie mit Anfragen der 
im Drahtbericht (vom 18. Marz — d. Verf.) erwahnten 
Personen bedrangt wird«. Aus Prag verlangte am 8. Juni 
der Internationale Versohnungsbund von Hitler, unter 
anderem die Pazifisten Fritz Kiister, Carl von Ossietzky 
und Paul Freiherr von Schoenaich freizulassen. In 
GroBbritannien sprachen im Juli und August namhafte 
Personlichkeiten wie Sir Stafford Cripps wegen Carlo 
Mierendorff bei der deutschen Botschaft vor. In »The 
Times« vom 14. Oktober setzte sich Sir Neill Malcolm 
fur Friedrich Ebert ein, von dessen MiBhandlung in 
Borgermoor er erfahren hatte. Seine Deutschfreundlich- 
keit herausstreichend, erklarte der General, er ziehe eine 
positive Reaktion des Naziregimes einer Untersuchung 
durch eine intemationale oder britische Kommission an 
Ort und Stelle vor. Schreiben offizieller deutscher Ein- 
richtungen aus London betonten, welche Resonanz diese 
Petition bei namhaften Briten gefunden habe, und fiigten 
weitere Stellungnahmen bei. Obwohl in den Berliner 
Amtsstuben die MiBhandlung bekannt war und sie 
deshalb vor einem glatten Dementi zuriickgesch reck ten, 
stellte das Propagandaministerium unverfroren die An- 
gaben als kommunistische Verleumdung hin. Dennoch 
rissen die Anfragen und Eingaben aus GroBbritannien 
nicht ab. So iibermittelte die Botschaft in London am 
13. November Erkundigungen nach Hans Litten, Carl 
von Ossietzky und zwei weiteren Inhaftierten, die 
bewiesen, daB deren Schicksal — wie die Selbstmordver- 
suche Littens — recht gut bekannt war. Zum Auskunfts- 
ersuchen des britischen Premierministers James Ramsey 
Mac Donald vom 20. November iiber Litten lehnte 
Oberregierungsrat Hans Volk vom Geheimen Staats- 

23 Schafer, S. 122ff u. 153fT. sterium des Inneren, Nr. 25 719, 
24 ZStA Potsdam, Reichsmini- Bl. 76ff. 

polizeiamt jede Stellungnahme ab. Das Auswartige Amt 
hielt fest: »Sowohl seitens des PreuB. Innenministeriums 
wie seitens des Gestapo bringt man Anfragen, die von 
auslandischer, auch prominenter Seite iiber das Ergehen 
deutscher Haftlinge in den Konzentrationslagern an die 
deutschen diplomatischen Vertretungen gerichtet wer- 
den, immer weniger Verstandnis entgegen. Es erscheint 
jedoch zweckmaBig, solche Anfragen nach Moglichkeit 
einzuschranken, jedenfalls dann, wenn die Anfrage pro- 
vokatorischen Charakter tragt oder offensichtlich eine 
Greuelmeldung als Veranlassung hat. Im vorliegenen 
Fall konnte wohl der Standpunkt des Gestapa geteilt 
werden, daB man deutscherseits dem Interesse des eng- 
lischen Premierministers fiir einen kommunistischen 
Haftling nicht ohne Kritik begegnen diirfe.« Entspre- 
chend instruierte das Auswartige Amt die Londoner 
Mission, dabei auch den parteilosen Rechtsanwalt als an- 
geblichen kommunistischen Agitator hinstellend. Doch 
war der offentliche Druck so groB, daB der Botschafter 
eine solche harte Zuriickweisung nicht anbringen konn¬ 
te, sondern auf eine sachliche Antwort wartete, um, wie 
er schrieb, die antideutsche Greuelpropaganda abzu- 
wehren. Dessen ungeachtet, regte, als in der »Times« am 
26. November ein Leserbrief iiber Litten erschien, das 
AuBen- beim Propagandaministerium an, iiber einen 
Mittelsmann in gleicher Form zu reagieren und Litten 
als kommunistischen Agitator auszugeben, was in GroB¬ 
britannien seine Wirkung nicht verfehlen diirfte.25 

In gleicher Weise polemisierte die »Deutsche All- 
gemeine Zeitung« am 7. Dezember gegen die Tagungen 
des Internationalen Hilfskomitees am 2. und 3. und 
des Untersuchungsausschusses am 8. und 9. Dezember, 
gegen Unterschriftsammlungen zugunsten der Opfer des 
faschistischen Terrors, den Bittag am 10. und geplante 
20 Protestversammlungen am 14. Dezember in Paris. 
Das Blatt wandte sich zugleich gegen ahnliche Be- 
wegungen in GroBbritannien, den Niederlanden, der 
Schweiz, in Skandinavien und der Tschechoslowakei 
und verlangte, die dortigen Regierungen »sollten sich 
von solchen (kommunistischen — d. Verf.) Einflussen 
freimachen«. 

Die intemationale Befreiungs- und Solidaritatsbewe- 
gung lieB sich davon nicht beirren. Sie verstarkte sich 
vielmehr. In der »Times« erschien am 23. Januar 1934 
ein Artikel eines britischen Journalisten iiber Ossietzky. 
Am 11. Mai forderte die Internationale Frauenliga fiir 
Frieden und Freiheit aus Brno von Hitler, den Kriegs- 
gegner aus dem Konzentrationslager zu entlassen. Das 
versuchten am 5. Juni — zugleich fiir Fritz Kiister und 
Erich Miihsam — 24 britische Kirchenreprasentanten, 
Schriftsteller und Wissenschaftler. Im April informierten 
der »Manchester Guardian« und die »Times«, daB 
Theodor Neubauer in Esterwegen in Lebensgefahr 
schwebe. Daraufhin ersuchten am 16. Juni 28 Pro- 
fessoren und Dozenten der Universitat Oxford die 

25 Ebenda, Film 18 159 u. 
18 609. 
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NS-Regierung, ihm freizulassen.26 Der Verteidigungs- 
ausschuB der politischen Gefangenen setzte sich am 
19. Marz bei der deutschen Botschaft in Paris fur Else 
Steinfurth ein. Nachdem der »Dailv Herold« am 
23. April iiber die Inhaftierung von Frau Seger und 
ihrem Kind berichtet hatte, intervenierten zu deren 
Gunsten Lady Nancy Astor und weitere ftinf fiihrende 
Vertreterinnen britischer Frauenorganisationen beim 
deutschen Botschafter in London. Dieser nur darum 
besorgt, daB nichts von der Petition in die Presse kame, 
wies jeden Protest zuriick. Berlin teilte er jedoch mit, 
»welch groBe Bedeutung (der) Fall Seger hier stim- 
mungsmaBig gewonnen hatte«, und bat zu erwagen, da 
die »Einstellung (der) hiesigen Offentlichkeit Fur uns so 
wichtig ist«, ob die Inhaftierung fortdauern solle. Wenig 
spater traten 18 namhafte spanische Frauen an den 
Botschafter in Madrid heran und forderten die Freilas- 
sung von Frau Seger und ihrer Tochter. Am 29. Mai 
berichtete der Diplomat, in der Madrider Mission 
hatten die schriftlichen Proteste zugunsten Thalmanns 
und der in Konzentrationslagern Eingekerkerten »in 
sehr erheblichem MaBe zugenommen«. Waren Anfang 
1934 wochentlich fiinf bis sechs solcher Schreiben einge- 
gangen, habe sich ihre Zahl inzwischen fast verzehn- 
facht. Am Vortage seien es sogar 32 Briefe, Telegramme 
und Telefonate gewesen.27 

Die schriftlichen Interventionen bekraftigten verschie- 
dentlich recht gewaltige Veranstaltungen mit Tausenden 
von Teilnehmern. So erinnerte am 19. Mai 1934 in San 
Francisco vor 5000 Zuhorern der Rechtsanwalt Leo 
Gallagher an die Zehntausende Inhaftierten und vielen 
Todesopfer des faschistischen Terror. Die Kundgebung 
zeigte sich entschlossen, solange beim deutschen Kon- 
sulat zu protestieren, bis die Gefangenen freigekampft 
seien.28 

Prinz Carl von Schweden, der President des Schwedi- 
schen Roten Kreuzes, regte am 11. August 1933 beim 
Deutschen Roten Kreuz an, sich der KZ-Haftlinge anzu- 
nehmen, durch eine »vollstandig unparteiische Unter- 
suchung« priifen zu lassen, ob die Presseberichte iiber 
schlechte Behandlung und veriibte Grausamkeiten zu- 
trafen, und eine Anderung berechtigter Feststellung zu 
bewirken. Am 13. September wiederholte der Prinz sein 
Verlangen und legte seinem neuen Schreiben britische 
Artikel bei. Das Reichsinnenministerium, dem das Deut¬ 
sche Rote Kreuz diese Briefe unterbreitete, befiirchtete, 
die Angelegenheit kame bei der Tagung des Inter- 
nationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf zur 
Sprache. Deshalb schlug es in Abstimmung mit dem 
AuBenministerium vor, Prinz Carl einzuladen. Lager 

26 Frei, S. 235f.; ZStA Potsdam, 
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zu besichtigen. Einen Entwurf des Auswartigen Amtes 
benutzend, schrieb der President des Deutschen Roten 
Kreuzes am 3. Oktober nach Stockholm und sprach eine 
Einladung aus. Er versicherte zugleich, die Verhaltnisse 
in den Lagern seien gut, fur die meisten Insassen »diirfte 
rein materiell der ihnen gebotenen Lebensstandard sogar 
hoher sein, als sie ihn im Privatleben gewohnt waren«. 
Die Behandlung der Gefangenen richte sich nach den 
Grundsatzen modernen Strafvollzuges. Im iibrigen habe 
das Rote Kreuz Zugang zu alien Konzentrationslagern, 
und die Behorden wiinschten, von ihm zu horen, wie 
die sanitaren und fiirsorgerischen Einrichtungen ausge- 
staltet werden konnten. Wie verlogen das Schreiben war, 
bewies allein eine Randbemerkung auf dem Brief, mit 
dem die Abschrift der Antwort dem Innenministerium 
iibersandt wurde: »Haben wir eine Liste der Konzentra- 
tionslager?« 

Prinz Carl und seine Berater erkannten die Hohlheit 
der Antwort. Denn er auBerte zwar am 25. Oktober seine 
Genugtuung, daB das Deutsche Rote Kreuz die Situa¬ 
tion in den Konzentrationslagern fur gut befande. Doch 
bedauerte er, daB sich dessen EinfluBnahme nicht auf 
die disziplinarische und individuelle Behandlung der 
Haftlinge, die in seinem Brief erwahnten MiBhandlun- 
gen erstrecke. Fur eine Besichtigung schlug er als seinen 
Vertreter den Generaloberst Bauer vor, vorausgesetzt, 
daB diesem »freie Hande gegeben werden, einen voll- 
standigen Einblick in die Verhaltnisse in deutschen 
Konzentrationslagern zu erlangen«. 

Diese Forderung konnte das Regime nicht erfiillen, 
das Schwedische Rote Kreuz reagierte mit der Ver- 
offentlichung des Briefwechsels am 29. Mai 1934. Es 
setzte hinzu, da die freie Bewegungsmoglichkeit nicht 
garantiert werde, habe man von einem Besuch der 
Konzentrationslager abgesehen. »Dagens Nyheter« kom- 
mentierte am 30. Mai, daB »eine wohlschmeckende 
Kohlsuppe fur die Inspektion durch das Schwedische 
Rote Kreuz vorgesehen worden sei, jedoch nicht die 
Jammerrufe derjenigen, die Rohheitsakten unterworfen 
wurden«. An einer solchen Farce mitzuwirken, habe 
das Rote Kreuz abgelehnt. Und das liberale »Svenska 
Morgonbladet« schrieb, daB die Veroffentlichung fur 
die Nazis auBerordentlich unangenehm sei und einen 
Protest bedeute, der in aller Welt Aufsehen erregen 
werde. Ahnliche Worte fanden norwegische Blatter.29 

Uber die weitere Befreiungs- und Solidaritatsbewe- 
gung auBerte sich Hermann Budzislawski in dem Spit- 
zenartikel der »Neuen Weltbiihne« am 26. April 1934: 
Nazideutschland sei isolierter denn je, umriB er die 
Situation. Die westeuropaische Presse, die einige Zeit 
versohnlich gestimmt gewesen ware, scheine geneigt, den 
Untaten des Regimes wieder erhohte Aufmerksamkeit 
zu schenken. Deswegen solle alles geschehen, was in den 
Kraften der antifaschistischen Bewegung stehe, »um 

29 Ebenda, Reichsministerium 
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diese Situation zu einer Aktion fur die Insassen der 
Konzentrationslager zu benutzen«. Einerseits handele 
es sich um Massenschicksal. Deshalb konne nur Massen- 
aktion die Befreiung bewirken. Andererseits lieBe sich 
fiir Namenlose nur schwer eintreten. Daher kristallisiere 
sich die Bewegung um einige wohlvertraute Namen wie 
Erich Miihsam oder Carl von Ossietzky. Budzislawski 
setzte sich dafiir ein, mehr iiber die Konzentrations¬ 
lager zu publizieren. Zugleich sollten auslandische Jour- 
nalisten bei Interviews mit NS-Fiihrern und Ministern 
nach Inhaftierten fragen, Artikel iiber die angebliche 
Friedensliebe des Regimes mit Hinweisen auf das Schick- 
sal eingesperrter Friedenskampfer schlieBen. Versamm- 
lungen miiBten einberufen, Anfragen gestellt, die deut- 
schen Botschaften von Delegationen besucht, die Nazi- 
behorden mit Protestbriefen iiberschiittet werden. Der 
Publizist appellierte an die Frauen-und Mutterschutz- 
vereine, die Friedensgesellschaften, die humanitaren 
Organisationen und die Quaker, sich fiir die Verfolgten 

einzusetzen. Das Regime miiBte gezwungen werden, 
»unsere gefangenen Freunde herauszugeben ... Wir 
rufen die zivilisierte Welt auf«, schrieb Budzislawski, 
»den Hunnen des zwanzigsten Jahrhunderts diese Tat- 
sache deutlich zu machen.« Es gelte, »alle Krafte anzu- 
spannen. Wir wollen nicht dulden, daB die besten 
Deutschen in den Konzentrationslagern zugrundege- 
hen!« 

Tatsachlich trugen neben dem illegalen Widerstand 
die intemationalen Proteste betrachtlich dazu bei, die 
NS-Fiihrung zu verunsichern. Nicht zuletzt, um sich re- 
spektables Ansehen im Ausland zu verschaffen, ent- 
schloB sie sich zu groBeren Entlassungen von KZ- 
Haftlingen, insbesondere zu Weihnachten 1933. Aus 
dem gleichen Grund, der mit der Konsolidierung des 
Regimes zusammenfiel, machten sich manche der Ge- 
walthaber Gedanken, welches AusmaB fiir die Konzen¬ 
trationslager notig sei und welche Terrormittel an ihre 
Stelle treten konnten. 
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Festigung und 
Zentralisierung 
der Gewalt 

Schon seit Mai 1933 hatten SS-Gruppenfuhrer Kurt Da- 
luege, im preuBischen Innenministerium Leiter der Poli- 
zeiabteilung, und Oberregierungsrat Rudolf Diels, In- 
spekteur des preuBischen Geheimen Staatspolizeiamtes, 
den Gedanken verfolgt, die Politische Polizei in Reichs- 
verwaltung zu nehmen. Der Reichsminister des Inneren, 
Wilhelm Frick, lieB zur selben Zeit die Zentralisierungs- 
plane dahingehend erweitern, das Gestapa zum Ge¬ 
heimen Polizeiamt des Reiches und das preuBische 
Landeskriminalpolizeiamt zum Reichskriminalamt aus- 
zubauen und beide dem Innenministerium zu unterstel- 
len. Im Oktober kamen diese Vorstellungen erneut ins 
Gesprach. Hitler verlangte von Goring eine entsprechen- 
de Vorlage. Uber sie notierte der Staatssekretar im 
preuBischen Innenministerium, Ludwig Grauert: Fiirein 
Reichspolizeiamt sei entweder das Gestapa PreuBens als 
koordinierende Behorde oder eine ihm untergeordnete 
Reichsnachrichtenzentrale vorzusehen. Frick lieB hin- 
gegen einen Gesetzesentwurf ausarbeiten, der eine zen- 
trale Politische Polizei unter dem Reichsinnenministe- 
rium vorsah.1 Das im November 1933 konzipierte und 
am 30. Januar 1934 erlassene Gesetz uber den Neuauf- 
bau des Reiches schrieb schlieBlich vor, daB Kom- 
petenzen der Lander — auch uber die Polizei — auf die 
Reichsregierung iibergingen.2 

Fur den Bereich der Politischen Polizei waren we- 
sentliche Schritte in diese Richtung schon getan. Am 1. 
April 1933 hatte der Reichsfiihrer SS, Heinrich Himm¬ 
ler, die Funktion des Politischen Polizeikommandeurs 
Bayems ubernommen. Der Chef des Sicherheitsdienstes 
des Reichsfiihrers SS, Reinhard Heydrich, leitete fak- 
tisch diese Dienststelle, der auch die dort »bereits 
bestehenden und noch einzurichtenden Konzentrations- 
lager« unterstanden.3 Vom November 1933 bis Januar 
1934 iibergaben fast alle deutschen Landesteile Himmler 
die Leitung ihrer Politischen bzw. Geheimen Staats- 
polizei, ausgenommen PreuBen und das kleine Schaum¬ 
burg- Lippe. Am 20. April 1934 schlieBlich ernannte 
Goring als preuBischer Ministerprasident Himmler zum 
stellvertretenden Chef und Inspekteur der Gestapo in 
PreuBen. Goring behielt sich zwar die Leitung selbst 
noch vor. Doch faktisch lag die Befehlsbefugnis bei 
Himmler und bei Heydrich, der zwei Tage darauf Chef 
des Gestapa in Berlin wurde. Dort entstand das Zentral- 

1 ZStA Potsdam, Film 14 355; von Gestapo und SD, Stuttgart 
GStA Berlin, Rep. 77, Nr. 12, 1971, S. 172. 
Bl. 7; Shlomo Aronson, Reinhard 2 RGBl., T. I, 1934, S. 75. 
Heydrich und die Fruhgeschichte 3 Buchheim, SS, S. 42. 

biiro des Politischen Polizeikommandeurs der Lander, 
das die Tatigkeit der Politischen Polizei koordinierte 
und ihr verbindliche Anweisungen gab.4 

Schon Ende 1933/Anfang 1934 hatten Goring und der 
bayerische Reichsstatthalter, von Epp, erkennen lassen, 
daB Uberlegungen uber die Rolle der Schutzhaft und der 
Konzentrationslager angestellt werden miiBten. Die 
Frage lautete: Soli die bisherige Entwicklung fortgesetzt, 
sollen Schutzhaft und Konzentrationslager zentralisiert, 
systematisiert und intensiviert werden und welchen Part 
haben die justitiellen Unterdriickungsinstrumente zu 
iibernehmen? Zweifellos hatten Staatsanwaltschaften 
und Gerichte, insbesondere die ab Marz 1933 in jedem 
Oberlandesgerichtsbezirk tatigen Sondergerichte, mehr 
und mehr ihren Teil bei der terroristischen Verfolgung 
politischer Gegner des Regimes beigetragen, erste To- 
desurteile verhangt und vollstrecken lassen. Hinzu kam, 
daB schon daran gedacht war, als oberste Justizinstanz 
zur Aburteilung von Hoch- und Landesverrat beim 
Reichsgericht ein Sondertribunal zu errichten. Dieser 
Plan bildete den Ausgangspunkt fiir den BeschluB uber 
den sogenannten Volksgerichtshof, den am 23. Marz 
1934 Frick, Goring, Reichsjustizminister Giirtner und 
Hitler trafen.5 Mit Gesetz vom 24. April wurde dieses 
gerichtliche Terrorinstrument geschaffen, das kiinftig 
alle Erwartungen der Machthabererfiillte und iibertraf. 

Auf weitere Zentralisierung zielte das Schreiben des 
Reichsinnenministeriums an die Landesregierungen vom 
9. Januar 1934: Nach Beschwerden verdichte sich der 
Eindruck, »daB von der Schutzhaft in manchen Fallen 
ein mit ihrem Zweck nicht vereinbarter Gebrauch ge- 
macht wird«.6 Am 10. Marz stand im »Berliner Lokal — 
Anzeiger« aufgrund einer Gestapo —Information, es 
werde »im Zusammenhang mit der zunehmenden innen- 
politischen Beruhigung zwangslaufig auch von der An- 
ordnung der Schutzhaft weniger Gebrauch gemacht«. 
Dem folgten am 11. Marz zwei Goring —Erlasse. In 
einem verbot er, veranlaBt durch die Vorgange im KZ 
Stettin —Bredow, »NebengeIangnisse bzw. Lager«, wel- 
che »den Charakter von Konzentrationslagern tragen«, 
zu eroffnen, und befahl, solche Einrichtungen sofort 
aufzugeben. Desweiteren sollten SA- und SS-Leute in 
Gefangnissen und Konzentrationslagern durch Polizei- 

4 Ebenda, S. 42 u. 46fT. 50 Jahren: Bildung des faschisti- 
5 ZStA Potsdam, Film 11 196; schen Volksgerichtshofes, in: 
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krafte, inbegriffen SA und SS als staatliche Wach- 
truppe, abgelost werden. Der andere ErlaB schrankte die 
Zustandigkeit ein, Schutzhaft zu verhangen, da — wie 
Goring formulieren lieB — untergeordnete Dienststellen 
»MiBbrauch der gesetzlichen Handhaben« getrieben 

hatten.7 
Wahrend der am 13. Marz stattfindenden Bespre- 

chung von Frick, Goring und Hitler mit den Reichs- 
statthaltern erlauterte der preuBische Ministerprasident 
die neue Bestimmung. Zugleich berichtete er von »Vor- 
kommnissen« in Konzentrationslagern und regte an: 
»Kommissionen mussen aufgestellt werden, die die 
Konzentrationslager besuchen und absuchen.« Der 
Reichsstatthalter fur Thiiringen und dortige Nazigau- 
leiter, Fritz Sauckel, erklarte, in seinem Land konne nur 
der Minister Schutzhaft aussprechen, was sich bewahrt 
habe. Frick meinte, »Auswiichse (zu) unterbinden, liegt 
im Staatsinteresse. PreuBen hat eine Regelung getroffen. 
Frage ist, soil sie fur das Reich iibernommen werden?«8 

Am 12. April erging schlieBlich der ErlaB des Reichs- 
innenministers, der die erste zentrale Richtlinie fiber die 
Schutzhaft darstellte.9 Obwohl die diesen RepressivmaB- 
nahmen Unterworfenen nach wie vor jeglicher Rechte 
beraubt blieben, stieB die neue Bestimmung bei regio- 
nalen Stellen zunachst verschiedentlich auf Widerstand, 
weil sie die Entscheidungsgewalt lokaler Nazifiihrer 

reduzierte. Schon am 7. Februar hatte die Gestapo-Stelle 
Hamburg-Wilhelmsburg unter Hinweise auf vorange- 
gangene Entlassungen behauptet, »das Konzentrations¬ 
lager ist eine stumpfe Waffe geworden«.10 

Sichtbarsten Ausdruck solcher Vorbehalte fanden sie 
in der erkennbaren Eile der am 26. April vorgenom- 
menen Erganzung. Sie erlaubte den Reichsstatthaltern 
— entgegen der urspriinglichen Regelung —, gegebenen- 
falls auch eigenstandig Schutzhaft anzuordnen. 

Im Gestapa hatte die Nachfolge der unter Diels 
amtierenden Staatsanwaltschaftsrate Mittelbach und 
Conrady der Staatsanwaltschaftsrat Hans Tesmer ange- 
treten. Als Teil der Abteilung II 1, Gegnerbekampfung, 
unter SS-Obersturmfiihrer Heinrich Muller leitete er das 
Dezernat II 1 D: Schutzhaft und Konzentrationslager, 
das fur Verhangen, Bestatigen, Vollzug und Haftkon- 
trolle zustandig war und den Zentralnachweis fiihrte. 
Dazu gehorte das Referat fur Wirtschaftsverwaltung, 
Etat und Kassenwesen der Konzentrationslager unter 
Amtsrat Ernst Piefke.11 

Am 31. Mai bestimmte Heydrich, ab nachsten Tag 
entscheide das Gestapa selbst, ob iiber Festgenommene 
Schutzhaft verhangt werde. Schutzhaftbefehle bedurften 
seiner Unterschrift, fur Begriindung sei zu sorgen. 
Unterlagen seien an das Dezernat II 1 D zu senden, das 
den Haftling nach 14 Tagen »grundsatzlich .. . sofort 
in ein Konzentrationslager einzuweisen« habe. Ein- 

7 StA Potsdam, Rep. 2 A, Regie- 
rung Potsdam. I Pol, Nr. 1162, 
Bl. 47, Rep. 6 B, Cottbus, 
Nr. 637, Bl. 74-76. 
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9 Siehe S. 36. 
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heitliche Formulare fur Schutzhaftantrage und -befehle 
lagen bei.12 

Am 1. Juni ordnete Heydrich an, alle Schutzhaftlinge 
aus Polizei- und Justizgefangnissen in Konzentrations¬ 
lager zu bringen, was allein dem Zweck und Ziel der 
Schutzhaft entspreche. Mannliche arbeitsfahige Haft- 
linge, deren Haftdauer zwei Wochen iiberschreite, seien 
in die Moorlager und in die Lichtenburg, weibliche 
Gefangene nach Moringen zu iiberfuhren. Entsprechen- 
de Mitteilungen fur die Kartei (mindestens seit Novem¬ 
ber 1933 gefiihrt) seien notwendig. Auf eine ahnliche 
Weisung zuriickgehend, veranlaBte die Gestapo-Stelle 
Stettin am 12. Juni die Landrate und Oberbiirgermeister 
entsprechend einem vorgegebenem Muster, die Perso- 
naldaten samtlicher bisherigen Schutzhaftlinge, deren 
politische Einstellung und die Haftgriinde auf Kartei- 
karten festzuhalten. Am 2. August wurde aus Berlin 
verlangt, Schutzhaftkarten mit Fotos der Haftlinge 
in doppelter Ausfertigung einzusenden: blaue fur Deut¬ 
sche, gelbe fur Auslander und Staatenlose.13 

Zum anderen beauftragte Himmler den Dachauer 
Kommandanten Eicke, im Mai 1934 »mit der Um- 
organisation der iibrigen Konzentrationslager«.14 Zu¬ 
nachst reorganisierte Eicke die Lichtenburg, die unter 
SS-Leitung stand. Als Inspekteur der Gestapo befahl 
Himmler am 17. Mai, dort eine staatliche Wachtruppe 
aufzustellen, d.h. er teilte der vorhandenen SS-Einheit 
formed diesen Status zu. Eicke unterrichtete die Orts- 
polizeibehorde in Prettin: »Auf Befehl des Inspekteurs 
der Geh. Staatspolizei Berlin, Reichsfiihrer SS Himmler, 
habe ich ab 29. 5. 34 in der Eigenschaft als Inspekteur 
der Konzentrationslager die verantwortliche Leitung des 
Konzentrationslager Lichtenburg ubernommen.« Er un- 
terschrieb als Lagerkommandant. Eine weitere Mittei- 
lung vom 30. Mai, ebenfalls von Eicke als Lagerkom¬ 
mandant unterzeichnet, vermerkte, daB in der Lichten¬ 
burg am selben Tag eine Politische Abteilung einge- 
richtet worden ware. Und am 15. Juni entzog Himmler 
dem Regierungsprasidenten in Merseburg die Aufsicht 
iiber dieses Lager, denn: »Das Konzentrationslager 
Lichtenburg und die Lagerkommandantur wird (sic!) im 
Hinblick auf die von hier ins Auge gefaBte grundsatz- 
liche organisatorische Umanderung der Lagerbetriebe 
kunftig mir unmittelbar unterstellt.« Ahnlich teilte 
Himmler am 21. Juni dem hannoverschen Oberprasiden- 
ten mit, daB diesem Esterwegen nicht mehr unterstiinde, 
sondern »im Hinblick auf die von mir beabsichtigte 
grundsatzliche organisatorische Veranderung der Lager¬ 
betriebe mir kunftig unmittelbar unterstellt ist«. Am 
Vortage war Eicke von Himmler zum Fiihrer im Stabe 
des Reichsfiihrers SS ernannt worden.15 

12 ZStA Potsdam, Film 2428. 
13 StA Potsdam, Rep. 2 A, 
Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1165, Bl. 548 WAP w Szcze- 
cinie, Rejencja Szczecinska, 
Wyzdial Prezydialny, Nr. 12 231, 
k. 261; ZPA, PSt 3/350/1. 

14 IfZ Munchen, FA-74. 
15 Arch. Lichtenburg, Nr. 678 
G u. 104; GStA Berlin, Rep. 
90P, Nr. 104, Bl. 84; Aronson, 
S. 283. 
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Zugleich baute Eicke die Dachauer Wachtruppe zah- 
lenmaBig aus. Ihre Starke stieg vom Oktober 1933 mit 
durchschnittlich 390 bis zum November 1934 auf rund 
870 Mann.16 Sie wurde intensiv politisch und militarisch 
gedrillt, wie Eicke am 10. August 1936 pathetisch be- 
schrieb: Himmler habe — wahrscheinlich am 9. Marz 
1934 — seinem »Antrage entsprochen und die kleine 
Wachtruppe mir ausschlieBlich unterstellt. Von nun an 
begann der ungestorte Aufstieg. Ich ging rastlos und 
freudig ans Werk, erzog Manner zu Unterfiihrem, 
Unterfiihrer zu Fuhrem.Gemeinsamer Opferwille, Ent- 
behrungen und herzliche Kameradschaft schufen binnen 
weniger Wochen eine vorbildliche Manneszucht, aus der 
ein vortrefflicher Korpsgeist hervorging ... So geformt 
und erzogen wuchs die Wachtruppe in der Stille der 
Konzentrationslager.« Am 9. November 1933 paradierte 
die Truppe, neu eingekleidet und an dem D auf den 
Kragenspiegeln erkenntlich, erstmals in Miinchen. Eicke 
fuhr in seinem spateren Schreiben fort: »Am 30. 6. 
34 fiel uns eine wichtige Aufgabe zu.«17 

Anfang Juni begann er mit seiner Dachauer Truppe 
Planspiele fur einen schnellen Zugriff, probte er eilige 
VorstoBe nach Miinchen, Lechfeld und Bad Wiessee.18 
Bei der Rohm-Affare gehorte das KZ Dachau zu den 
Mordstatten, in denen unliebsame SA-Fiihrer und biir- 
gerliche Hitler-Gegner umgebracht wurden. 

Zunachst erschossen Eicke und der Kommandeur der 
Dachauer Wacheinheit, SS-Sturmbannfuhrer Michael 
Lippert, am 1. Juli im Strafgefangnis Miinchen-Stadel- 
heim den SA-Chef Ernst Rohm und lieBen sich vier 
weitere SA-Leute iibergeben. Sie wurden mit anderen 
drei, die man direkt in das KZ Dachau brachte, dort 
am 1. und 2. Juli getotet. Der ehemalige Haftling 
Theodor Klug berichtete in der CSR, daB vorher Alarm- 
bereitschaft bei der SS bestanden hatte, wie er Schiisse 
horte und mit eigenen Augen vier ErschieBungen sah.19 

Auch Gustav Ritter von Kahr, der den Putsch im 
November 1923 hatte niederschlagen lassen, schleppten 
SS-Leute nach Dachau. Ein Angehoriger der Lager- 
mannschaft schilderte 15 Jahre spater: »Eicke saB vor 
der Kommandantur auf dem Vorbau auf einem Stuhl 
und rauchte, als der Wagen mit Kahr ankam. Ein 
SS-Mann stieg aus dem Wagen und hat Eicke Meldung 
erstattet .. . Zu dieser Zeit standen mehr wie hundert 
SS-Manner in der Nahe, die sich sofort urn Kahr 
versammelten und schrien: >Kahr, Kahr<. Es war eine 
furchtbare Erregung. Auf Befehl von Eicke wurde dann 
Kahr sofort in den Arrest von der Kommandantur 
gebracht.« Kurz darauf ware ein SchuB gefallen. Der 
Bunkerchef hatte Kahr liquidiert. Dasselbe Schicksal 
fanden drei andere Zivilisten, darunter einer, der wegen 

Namensahnlichkeit mit einem SA-Fiihrer verwechselt 
worden war, und eine Frau. 

In Dachau wurden gleichzeitig mit Julius Adler, Erich 
Gans, Walter Habich, Adam Hereth und Paul Rohrbein 
fiinf schon einige Zeit eingesperrte Haftlinge ermordet. 
Die Lichtenburg verzeichnete ebenfalls eine solche Exe- 
kution, die des katholischen Jugendfunktionars Adal¬ 
bert Probst.20 Auf dem Kuhberg befahl der Lagerkom- 
mandant zwolf Funktionare unter den Gefangenen zum 
Strafexerzieren und warf sie anschlieBend in den Ar- 
restbunker. Ihre Kameraden befiirchteten, sie wurden 
erschossen.21 

Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem 30. 
Juni 1934 Verhafteten betrugin PreuBen 1124, dieinver- 
schiedene Gefangnisse, das Columbia-Haus sowie die 
KZ Lichtenburg, hier 61, und Sachsenburg gesteckt 
wurden. Bis 19. August kamen 1079, bis 29. August 
weitere neun von ihnen frei.22 

Mit dem 30. Juni 1934 war die Errichtung der uneinge- 
schrankten Diktatur abgeschlossen. Der Tag leitete liber 
zur Festigung des Naziregimes und damit zur weiteren 
Zentralisierung, Systematisierung und Perfektionierung 
seines Terrors. Das zeigte sich insbesondere an den 
Konzentrationslagern, in denen dazu bereits entspre- 
chende Schritte und Vorbereitungen getroffen worden 
waren. 

In bezug auf die Gestapo teilte Goring am 5. Juli Frick 
mit: »In Anerkennung der besonderen Verdienste, die 
sich die Politische Polizei in den vergangenen Tagen 
erworben hat, hat der Herr Reichskanzler mir und dem 
Reichsfiihrer SS Himmler freie Hand dariiber einge- 
raumt, wie im Rahmen der von ihm selbst erteilten 
Anordnungen die Politische Polizei gefiihrt werden und 
mit welchen Mitteln sie arbeiten soil.«23 Und unter 
Hinweis auf »die groBen Verdienste der SS, besonders 
im Zusammenhang mit den Ereignissen des 30. 6. 1934« 
erklarte Hitler sie am 20. Juli »zu einer selbstandigen 
Organisation im Rahmen der NSDAP«.24 

Eicke hatte schon am 4. Juli offiziell die Funktion 
eines Inspekteurs der Konzentrationslager und Fiihrers 
der SS-Wachverbande erhalten und war sieben Tage 
darauf zum SS-Gruppenfiihrer befordert worden.25 

Inspektion der Konzentrationslager 

Die Errichtung einer Dienststelle des Inspekteurs der 
Konzentrationslager (IKL) hing wohl mit den Erlassen 
Gorings vom 15. Oktober und 20. November 1934 iiber 

16 Bay HStA, MF 67 403, unfol. 
17 ZStA Potsdam, Film 14 349. 
— Die von Eicke dabei genannte 
Anfangszahl von 120 Mann in 
Dachau hatte die dortige Wach- 
mannschaft nicht einmal am 
11.4.1933, wo sie 196 betrug 

(Bay HStA, MF 67 403, unfol.). 
18 Heinz Hohne, Der Orden 
unter dem Totenkopf. Die Ge- 
schichte der SS, Gutersloh 1967, 
S. 96f. 
19 Kimmel, S. 364f.; SUA, Prag, 
PMV 1931-1935/225-1117-2. 

20 Kimmel, S. 365 f.; ZStA Pots¬ 
dam, Film 15 536; Maur, Lich¬ 
tenburg, unpag. 
21 Schatzle, Stationen, S. 34. 
22 ZPA, St 49/9, Bd. 2; ZStA 

Potsdam, Film 14 428; Kimmel, 
S. 367. 
23 Aronsen, S. 218. 
24 Volkischer Beobachter v. 
26. 7. 1934. 
25 IfZ, Miinchen, Fa-74. 
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die Geschaftsverteilung und die Verantwortung des 
Gestapa zusammen. In dem einen ErlaB hieB es liber 
die Aufgaben des Inspekteurs der Gestapo: »Verwaltung 
der staatlichen Konzentrationslager.« Der andere be- 
stimmte, daB Himmler die Geschafte der preuBischen 
Gestapo in unmittelbarer Verantwortung gegenuber 
Goring fiihrte.26 Das veranlaBte Himmler und die 
Reichsfiihrung der SS, im November nach Berlin zu 

iibersiedeln. 
Hinsichtlich der Dienststelle des IKL bestimmte zwar 

am 29. November eine Anweisung, daB sie dem SS-Amt 
zugeteilt sei und Raume im Sitz des Gestapa in der 
Berliner Prinz-Albrecht-Str. 8 habe. Doch am 21. De- 
zember prazisierte Himmler, die — inzwischen erweiterte 
— Inspektion der Konzentrationslager sei ihm unmittel- 
bar unterstellt. Die zum KZ-Wachdienst eingeteilten 
SS-Einheiten blieben dem Chef des SS-Amtes beim 
Reichsfuhrer SS zugeordnet. Der im Gestapo-Hauptge- 
baude residierenden Inspektion wiirden aus der Gesta- 
po-Dienststelle II 1 D die Angelegenheiten der Orga¬ 
nisation, Verwaltung und Wirtschaftsflihrung der Kon¬ 
zentrationslager einschlieBlich des Sachbearbeiters Pief- 
ke und der Akten zugeteilt. Piefke libernehme die 
Verwaltungsabteilung der IKL und sei in diesem Punkt 
standiger Vertreter Eickes. Die Bearbeitung der Schutz- 
haftangelegenheiten obliege wie bisher II 1 D. 

Dieses Referat leitete spatestens seit 1. Oktober 1935 
als Nachfolger Tesmers der Kriminalrat Karl Futh, 1934 
im Gestapa fur die Pressepolizei zustandig bzw. Dezer- 
nent fiir Kommunismus, Anarchismus und Syndika- 
lismus. Auch in der ILK kam es zu einer personellen 
Verstarkung: Ab Februar 1935 fungierte als Vertreter 
Eickes der SS-Obersturmbann- und nachmalige SS- 
Standartenfiihrer Gunther Tamaschke.27 Die Inspek¬ 
tion gehorte bald unmittelbar zur Gestapo-Zentrale, wie 
aus ihrem Briefkopf hervorging, den sie zumindest im 
Friihjahr 1936 benutzte. Damit zeichnete sich auch hier 
— wie bei der Politischen Polizei — die beginnende 
Verschmelzung zwischen Stellen der SS als Gliedern der 

NSDAP und staatlichen Behorden ab. 
Schon vor der Niederlassung in Berlin und der in- 

stitutionellen Regelung hatte Eicke bestehende Konzen¬ 
trationslager ubernommen. In dem ihm eigenen Stil be- 
richtete er dariiber im August 1936: »In knapp 11 
Monaten habe ich 5 Konzentrationslager, von denen 4 
in den Handen der SA waren, umorganisiert, ausgebaut 
und dort klare Verhaltnisse geschaffen . . . Meine Arbeit 
bewaltigte ich mit 3 Fiihrern und einigen zuverlassigen 
Schreibern. 20 Tage eines Monats liege ich auf Fahrt 

und miihe mich ab.«28 
Bei den erwahnten Konzentrationslagern handelte es 

26 Aronson, S. 222f. — Uber die 
IKL neuerdings mit vielen weite- 
ren Angaben zu derem Aufbau, 
Personal und Gebaren: Johannes 
Tuchel, Konzentrationslager. 
Organisationsgeschichte und 
Funktion der „Inspektion der 

Konzentrationslager11 
1934— 1938, Boppard am Rhein 
1991, S. 209 ff. 
27 ZStA Potsdam, Film 3576 u. 
2428; Demps, Der Ubergang 
S. 369. 373 u. 380; Elling, S. 23. 
28 ZStA Potsdam, Film 14 349. 

sich neben Dachau, wo nach dem im Mai 1934 fertigen 
Umbau zehn Haftlingsbaracken standen29, urn 

die im Mai 1934 Eicke unterstellte Lichtenburg, wo 
schon ab 1. Juni die Dachauer Lagerordnung gait und 
seit Anfang Juli SS-Obersturmfuhrer Bernhard Schmidt 
aus Dachau als Kommandant fungierte. Sein Stellver- 
treter blieb zunachst SS-Untersturmfuhrer Edgar Ents- 
berger. Im Sommer ruckten dort wurttembergische 
SS-Leute (wahrscheinlich aus Oranienburg kommend) 
und im November zwei Ziige der SS-Wachverbande mit 
etwa 70 Mann unter dem SS-Sturmfuhrer Adam Grune- 
wald (vordem Oberleutnant der Reichswehr) vom SS- 
Sonderkommando Sachsen ein. Entsberger wurde im 
Februar 1935, wie Haftlinge meinten, wegen Unter- 
schlagungen abgelost, als eine Kommision sein Fi- 
nanzgebaren uberpruft hatte. Aufgrund einer Anzeige 
eines ehemaligen Gefangenen, der ihn schwerer an 
Haftlingen begangener Verbrechen beschuldigte, muBte 
Himmler ihn aus der SS ausstoBen, und Hitler ge- 
nehmigte im Juli 1935, ihn vor Gericht zu stellen.30 

Weiter ging es um 
Hohnstein, das am 30. Juni vom SS-Sonderkom- 

mando Sachsen, einer in Dresden kasernierten Einheit 
unter SS-Hauptsturmfuhrer Karl Koch, besetzt und auf 
Anweisung vom 15. August aufgelost wurde, wobei die 
Haftlinge nach Sachsenburg kamen, was sich bis 1. 

September hinzog31, 
Esterwegen, wo schon am 20. Juni das Lager I ge- 

schlossen und die Gefangenen in das Lager II gebracht 
worden waren, in das am 1. Juli SS-Standartenfiihrer 
Hans Loritz mit SS-Leuten aus Dachau einriickte und 
einen Teil der bisherigen SA-Mannschaft einschlieBlich 
des Lagerkommandanten in die SS iibernahm32, 

Oranienburg, das in der Nacht zum 2. Juli eine Goring 
unterstehende Polizeitruppe mit Maschinengewehren 
umstellte, die die SA-Leute entwaffnete und abloste, 
worauf zwei Tage danach unter Eickes Fuhrung cirka 
150 Dachauer und Wurttemberger SS-Leuten erschie- 
nen, welche die Haftlinge nach der Lichtenburg brachten 
und das Lager offiziell am 14. Juli schlossen (laut 
Anordnung des Gestapo-Chefs, mitgeteilt am 12. Sep¬ 
tember, blieb es »als Reservelager fiir Berlin fur etwa 

eintretenden Bedarf« bestehen)33, 

29 Behning, S. 78. 
30 ZPA, St 3/963 u. EA 1782; 
Fabian von Schlabrendorff, Offi- 
ziere gegen Hitler, Frankfurt/M./ 
Hamburg 1961 , S. 31; Dienst- 
altersliste der Schutzstaffel der 
NSDAP. Stand vom Juli 1935, 
Berlin 1935; ZStA Potsdam, 
Film 14 428 u. 55 494. 
31 Mohler, S. 22; St A Leipzig, 
AH Leipzig, Nr. 1754, Bl. 114; 
IfZ, Miinchen, ZS 1915. 
32 Henry Marx, »Am Anfang, 
da hatte man nicht so die tod- 
liche Routines Im Konzentra¬ 
tionslager Oranienburg, in: Wer 
sich nicht erinnern will. . . ,istge- 

zwungen, die Geschichte noch ein- 
mal zu erleben. Kiezgeschichte 
Berlin 1933. hg. von der Arbeits- 
gruppe »Kiezgeschichte — Berlin 
1933« im Rahmen des Projekts 
des Berliner Kulturrates »Zersto- 
rung der Demokratie — Macht- 
iibergabe und Widerstand«, Ber¬ 
lin 1983, S. 17; Lange, Oranien¬ 
burg, S. 19; StA Potsdam, Rep. 
2 A, Regierung Potsdam, I Pol, 
Nr. 1193, Bl. 2 R, Nr. 1192, 
Bl. 72. 
33 ZStA Merseburg, 2.5.1. 
Nr. 14 166, Bl. 19, Nr. 14 168, 
Bl. 86; Kimmel, S. 369. 
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Sachsenburg, das am 13. August — offenbar ein- 
schlieBlich der Nebenlager in Augustusburg, Chemnitz 
(am 4. September geschlossen) und Colditz (am 18. 
August aufgehoben) — unter Koch und das SS-Sonder- 
kommando Sachsen kam, das einige beriichtigte SA- 
Leute in die Bewachermannschaft einreihte. Es richtete 
auch vom 4. September bis 31. Oktober 1934 ein AuBen- 
lager in Dresden-Trachenberge ein.34 

Aufgegeben wurden 
Osthofen im Juli und 
RoBlau am 31. Juli 1934.35 
Bestehen blieben hingegen, ohne von der IKL erfaBt zu 

sein: 
Bad Suiza unter seinem bisherigen Kommandanten 

aus der thiiringischen Polizei36, 
Hamburg-Fuhlsbuttel, ab Juli 1934 vom Kriminal- 

sekretar Johannes Rohde von der Politischen Polizei 
geleitet, etwa seit diesem Zeitpunkt dem stellvertre- 
tenden Chef der Hamburger Staatspolizei unterstellt37, 

Kuhberg bis Juli 1935, als die Wehrmacht die Festung 
beanspruchte. 30 Haftlinge kamen dann nach Dachau. 
Doch gait Kuhberg weiter als Reservelager, wie das 
Reichsinnenministerium am 5. Marz 1935 feststellte38, 

Kislau unter seinem bisherigen Polizeikommandan- 

ten, 
Moringen wie zuvor unter dem Direktor des Arbeits- 

hauses. 
Am 18. August 1934 erklarte Himmler dem preuBi- 

schen Innenministerium, das Gestapo-Gefangnis in Ber¬ 
lin, ColumbiastraBe 1 -3 (Columbia-Haus) werde nun- 
mehr nach den Richtlinien fur Konzentrationslager 
gefiihrt.39 Dies entsprach vollig seinem Charakter. Un¬ 
ter SS-Bewachung stehend, waren dort seit 1933 zahllose 
politische Gegner, eingekerkert, schwer miBhandelt und 
auch einige ermordet worden. Als KZ Columbia gehorte 

es nun zur IKL. (Vgl. Tabelle 19) 
Nach Aufgabe des Kuhberges entstand im Amtsge- 

richtsgefangnis Welzheim, das die Gestapo in Wiirttem- 
berg ubernahm, ein weiteres Konzentrationslager. Als 
Kommandant fungierte der ehemalige Leiter der KZ 
Heuberg und Kuhberg. Er sagte nach dem Kriege aus: 
»Ich habe den Gedanken des Lagers von Welzheim 
befurwortet, um die Leute, bevor sie ins KZ kommen 
und ein Schutzhaftbefehl aus Berlin vorgelegt wurde, 
noch einmal in Welzheim zu priifen.« Jedoch stellte 
Welzheim weder einen kurzfristigen Verwahrungsort, 
von dem man dem Konzentrationslager entgehen konn- 
te, noch eine Durchgangsstation in ein anderes Lager 
dar. Der IKL unterstand es allerdings nicht.40 

34 Das Lied..., S. 19; ITS, 
Arolsen, Sachsenburg, Nr. 1, 
Bl. 186, Nr. 12, Bl. 108. 
35 Engelmann, S. 49 f.; Arenz- 
Morch/Hennig, S. 28. 
36 StA Weimar, Kreisamt 
Weimar, Nr. 994, unfol. 
37 Timpke, S. 20f.; Gestapo-Ge- 
fdngnis Fuhlsbiittel, S. 31. 
38 Bettina Wenke, Interviews 

mit Uberlebenden. Verfolgung 
und Widerstand in Siidwest- 
deutschland, Stuttgart 1980, 
S. 32; Bay HStA, MA 106 300, 
Bl. 90. 
39 GStA Berlin, Rep. 90 P, 
Nr. 104. Bl. 67f.; Schilde/Tuchel, 
S. 36fT. 
40 Wenke, S. 33; Schdtzle, 
Stationen ..., S. 54. 

Tabelle 19 

Kommandanten von Konzentrationslagern unter der IKL, 1934 bis 

1936 

Lager Name Rang Zeit 

Berlin- Walter Gerlach SS-Sturmbannfiihrer 1934 

Columbia- Alexander Reiner SS-Oberfiihrer 1934/35 

Haus Karl Koch SS-Hauptsturm- 
fiihrer 

1935/36 

Heinrich Deubel SS-Oberfiihrer 1936 

Dachau Theodor Eicke SS-Gruppenfiihrer 1934 

Heinrich Deubel SS-Oberfiihrer 1934 bis 
1936 

Hans Loritz SS-Oberfiihrer 1936 

Esterwegen Hans Loritz SS-Standarten- 
fiihrer 

1934 bis 
1936 

Karl Koch SS-Obersturm- 
bannfiihrer 

1936 

Lichten- 
burg 

Bernhard Schmidt SS-Obersturm- 
bannfiihrer 

1934/35 

Otto Reich SS-Standarten- 
fiihrer 

1935 

Hermann Baranowski SS-Standarten- 
fiihrer 

1936 

Sachsenburg Alexander Reiner SS-Oberfiihrer 1934 

Karl Koch SS-Hauptsturm- 
fiihrer 

1934/35 

Bernhard Schmidt SS-Obersturm- 
bannfiihrer 

1935/36 

Quelle; Dienstalterliste der Schutzstaffel der NSDAP. Stand vom 
1. Oktober 1934, Munchen 1934, passim; dies.. Stand vom l.Juli 
1935 Berlin 1935, passim; to.. Stand vom 1. Dezember 1936, Berlin 
1936. passim; Arch. Dachau, Nr. 3511; Deutschlcmd-Bericht ... v. 
August 1936, S. A 83 u. A 87; Tuchel, S. 371 ff. 

Der spatere Kommandant von Auschwitz, Rudolf 
HoB, der seit Dezember 1934 in Dachau gewesen war, 
erinnerte sich an Eickes Vorgehen: »Nach und nach hat 
er das gesamte KL (Dachau - d. Verf.) so gegliedert 
und ihm die Form gegeben, die spater fur alle KL 

angewandt wurde.«41 
1934 bestand die Lagerverwaltung von Dachau aus 

fiinf Abteilungen: die Kommandantur mit dem Lager- 
chef an der Spitze; die Politische Abteilung als Zweig- 
stelle der Politischen Polizei; das Schutzhaftlager; der 
Verwaltungsfuhrer, verantwortlich fur Unterkunft, Ver- 
pflegung und Bekleidung der Gefangenen und fur Wirt- 
schaftsangelegenheiten, einschlieBlich Besoldung der der 
Kommandantur unterstellten Krafte; und der Lagerarzt, 
der sich um medizinische Fragen so wie sanitare und 
hygienische Einrichtungen kummern sollte. 

HoB' Angabe traf auch auf die Ausbildung der 

SS-Leute und -Fiihrer zu: »Dachauer Fiihrer und Man¬ 
ner wurden (durch Eicke — d. Verf.) laufend an die 

41 Archiwum Panstwowego 
Muzeum w Oswiecimiu (im fol- 
genden; Arch. Auschwitz), Er- 
innerungen von HoB, Bd. 3, 
Bl. 364. 

42 Helmut Raab, KZ Dachau. 
Organisation, Aufgabe, Statistik 
1934-1939, Zulassungsarbeit, 
Universitat Munchen 1978 (MS), 
S. 36 fT. 
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anderen Lager versetzt, um den Dachauer Geist hinein- 
zubringen.«43 

Wie dieser SS-Geist aussah, schilderte HoB: »Jedes 
Mitleid mit >Staatsfeinden<«, hatte sich Eicke in einer 
langeren Belehrung ausgelassen, sei eines SS-Mannes 
unwiirdig. »Weichlinge hatten in seinen (sic!) Reihen 
keinen Platz und wiirden gut tun, sich so schnell wie 
moglich in ein Kloster zu verziehen. Er konne nur harte, 
entschlossene Manner gebrauchen, die jedem Befehl 
riicksichtslos gehorchten. Nicht umsonst triigen sie den 
Totenkopf und die stets scharf geladene Waffe! Sie 
stiinden als einzige Soldaten auch in Friedenszeiten Tag 
und Nacht am Feind, am Feind hinter dem Draht!« Das 
war die Grundhaltung, wie HoB weiter festhielt: »Eicke 
hatte den Begriff: >Gefahrliche Staatsfeinde< so ein- 
dringlich und iiberzeugend in seine SS-Manner hinein- 
getrommelt, und predigte ihn auch noch Jahre hin- 
durch weiter, daB jeder, der es nicht besser wuBte, fest 
davon durchdrungen war ... Eickes Absicht war, seine 
SS-Manner durch seine dauernden Belehrungen und ent- 
sprechenden Befehle uber die verbrecherische Gefahr- 
lichkeit der Haftlinge von Grund auf gegen die Haftlinge 
einzustellen, sie auf die Haftlinge >scharf zu machen<, 
jegliche Mitleidsregung von vornherein zu unterdriik- 
ken. Er erzeugte damit, durch seine Dauereinwirkung 
in dieser Richtung, gerade bei primitivieren Naturen, 
einen HaB, eine Antipathie gegen die Haftlinge, die fur 
AuBenstehende unvorstellbar ist. Diese Einstellung hat 
sich in alle KL auf alle dort diensttuenden SS-Manner 
und -Fiihrer weiterverbreitet, weitervererbt«.44 (Vgl. 
Tabelle 20) Doch brachte nicht allein die »Dachauer 
Schule« solche Verbrechen hervor. Andere erwiesen sich 
ihnen als ebenbiirtig, zum Beispiel Karl Koch, der 
seinesgleichen wohl an Skrupellosigkeit, Brutalitat und 
Korruptheit noch iibertraf und damit viele SS-Leute 
und -Fiihrer pragte. 

Der »Dachauer Geist«, wie HoB ihn empfand45, 
erwies sich als charakteristisch fur die SS-Mentalitat 
gegeniiber den politischen Gegnern. Und sie wiederum 
entsprach der Aggressivitat des Regimes im Inneren und 
nach auBen. 

Das widerspiegelte sich in der Disziplinar- und Straf- 
ordnung, die, wortlich der aus Dachau vom l.Okto- 
ber 1933 gleichend, in alien Lagern unter der IKL gait, in 
Esterwegen ab 1. August 1934, in Sachsenburg ab 
1. April 1935.46 Die besondere Lagerordnung enthielt 
den bezeichnenden Satz, jeder Haftling, der sich an der 
2. oder 3. Juden-Internationale eines Marx oder Lenin 
orientiere, konne dafiir sterben.47 

Als am 4. September 1934 die Esterwegener Straf- 
ordnung fiber die Staatsanwaltschaft Osnabriick in das 

43 Arch. Auschwitz, Erinnerun- 
gen von HoB, Bd. 3, Bl. 365. 
44 Rudolf Hofi, Kommandant in 
Auschwitz. Autobiographische 
Aufzeichnungen, Munchen 1963, 
S. 58 u. 66 f. 

45 Ebenda, S. 67. 
46 ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium. Nr. ZFg 
10/1375/34, Bl. 36fT. 
47 Ebenda; Der Strafvoll- 
zug . .., S. 20; Deutsche Volks- 
zeitung v. 5. 10. 1934. 

Tabelle 20 

Unter Eicke in Dachau gewesene spatere KZ-Fiihrer (Auswahl) 

Name Zeit in 
Dachau 

Spatere Funktionen 

Hans Aumeier 1934-38 Lagerfiihrer in Flossenbiirg 
1938-41, in Auschwitz 
1942/43, danach Kommandant 
von Vaivara 

Richard Baer 1933/34 Adjutant in Neuengamme 
1942/43 und im Wirtschafts- 
Verwaltungshauptamt 1942/43, 
Kommandant von Auschwitz 
1944/45 und Mittelbau-Dora 
1945 

Karl Fritzsch 1934-40 Lagerfiihrer in Auschwitz 
1940/41 und Flossenbiirg 
1942-44 

Rudolf HoB 1934-38 Lagerfiihrer und Adjutant in 
Sachsenhausen 1938 — 40, 
Kommandant von Auschwitz 
1940-43, Amtsleiter im 
Wirtschafts-Verwaltungs- 
hauptamt 1943-45 

Franz Hofmann 1933-42 Lagerfiihrer in Auschwitz 
1942 — 44 und Natzweiler 1944 

Max Koegel 1933-36 Adjutant im Columbia-Haus 
1936 und Dachau 1937/38, 
Kommandant der Lichtenburg 
1938/39, von Ravensbriick 
1939-42, Majdanek 1942/43 
und Flossenbiirg 1943 — 45 

Hans Loritz 1933/34 Kommandant von Esterwegen 
1934 - 36, Dachau 1936 - 39 und 
Sachsenhausen 1940—1942 

Gunther Tamaschke 1933/34 Stellvertreter des IKL 1935/36, 
Kommandant der Lichtenburg 
1937/38 

Franz Xaver Trenkle 1933-38 Stellvertretender Lagerfiihrer 
in Dachau 1942-44, 
Lagerfiihrer in Bergen-Belsen 
1944 

Martin WeiB 1933-40 Kommandant von Neuengamme 
1940-42, Dachau 1942/43 und 
Majdanek 1943/44 

Quelle: KZ Dachau, S. 78f.; Kimmel, S. 363f., erganzt durch verstreute 
Angaben, u. a. aus den Dienstalterslisten der SS u. Tuchel, S. 380f., 
383f., 392. 

preuBische Justiz- und das Staatsministerium kam, er- 
regte sie Aufsehen. Laut einer Notiz vom 20. November 
wollte Goring dariiber mit Hitler sprechen, und Vorar- 
beiten fur eine neue Strafregelung auf der Basis alter Ver- 
ordnungen iiber Strafanstalten begannen. Doch stellte 
der Sachbearbeiter im preuBischen Staatsministerium 
am 30. November fest, nach dem — erwahnten, zehn 
Tage zuriickliegenden — ErlaB Gorings ware die Zu- 
standigkeit seiner Behorde nicht mehr gegeben. Im 

iibrigen gebe die Gestapo keinen Einblick, so daB die 
Organisation der Konzentrationslager erst bei den Etat- 
verhandlungen fur das Rechnungsjahr 1935 erortert 
werden konne. Einwirkungsmoglichkeiten seitens des 
Staatsministeriums waren praktisch nicht mehr gegeben. 
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Nach HaftlingserschieBungen im Columbia-Haus er- 
klarte Eicke gegeniiber J ustizbehorden Mitte April 1935, 
es sei geheime Order an die Lagerkommandanten er- 
gangen, mit den Strafbestimmungen die Haftlinge ein- 
zuschiichtern, sie jedoch nicht anzuwenden. Dennoch 
wandte sich am 14. Mai der Reichsjustiz- direkt an den 
Reichsinnenminister und verlangte unter Angabe von 
MiBhandlungen eine einheitliche Reglung der Schutz- 
haftverhangung, der Lagerordnung, der Prugelstrafe 
und des SchuBwaffengebrauchs. Eine Besprechung bei 
Goring klarte dann im Sommer, daB fur das Ausspre- 
chen der Schutzhaft in PreuBen Goring als Gestapo- 
Chef und Himmler als sein Stellvertreter, in anderen 
Landern der Reichsinnenminister zustandig sei. Auf 
Zeit und anstelle gerichtlicher Verurteilung diirfe Schutz¬ 
haft nicht verhangt werden, ebenso nicht iiber Beamte 
ohne Zustimmung deren vorgesetzter Dienststelle. Be- 
hinderung von Rechtsanwalten in Schutzhaftangelegen- 
heiten sei unstatthaft. Am 16. November teilte dann 
Himmler Giirtner mit, Hitler habe verboten, Rechts- 
anwalte einzuschalten.48 

Schriftwechsel und Debatten solcherart tangierten die 
Gestapo- und KZ-Gewaltigen beim Schutzhaftverfah- 
ren und Handeln in den Lagern nicht. Die Dachauer 
Praxis der Qualereien und MiBhandlungen setzte, nur 
graduell von der bisherigen unterschieden, sofort in den 
anderen von der IKL iibernommenen Lagern ein. Ein 
Sachsenburger Haftling schilderte ausfiihrlich, was dort 
geschah: »Nach dem Einzug der Wachtruppe (der SS 
— d. Verf.) hielt Sturmbannfiihrer Simon am 25. August 
1934 vor den versammelten Haftlingen eine Rede, in 
der er erklarte, daB die gute Zeit vorbei sei, er werde 
schon mit uns Schweinehunden fertig werden usw. In 
den folgenden Wochen, bis Oktober 1934, wurde die be- 
stehende Lagerordnung nach und nach illusorisch ge- 
macht, indem jede Vergiinstigung unter dem Vorwand 
einer >StrafmaBnahme< entzogen und iiberhaupt jeder 
Punkt der Lagerordnung durch iibertrieben strenge 
Ordnung aufgehoben wurde. Die Besuchszeit wurde erst 
eingeschrankt, dann von besonderer Erlaubnis abhangig 
gemacht, zuletzt ganz aufgehoben. Lebensmittelsen- 
dungen wurden verboten; es ist heute nur noch Empfang 
von Waschepaketen erlaubt. Inliegendes Geld wird 
beschlagnahmt.. . Weiter wurde die Arbeitszeit ver- 
langert und taglich fiinfmal Appell angesetzt. Jeder 
SS-Mann ist als Vorgesetzter zu behandeln und milita- 
risch zu griiBen. Einspruch gegen irgendwelche MaBnah- 
men ist nicht gestattet, ja strafbar. In den meisten Fallen 
wird ein Gefangener iiberhaupt nicht vernommen, wenn 
er auf Anzeige eines Postens bestraft werden soli. .. 
Rauchen ist heute Vergiinstigung. Toilettenartikel, 
Rauch- und EBwaren miissen in der Kantine gekauft 
werden. Vom Gewinn finanziert die Wachtruppe ihre 
Saufereien. Bewegung im Freien gab es nach dem 

48 ZStA Merseburg, 2.5.1. 149fT., Nr. 66, Bl. 137 u. 262; 
Nr. 14 166, Bl. 36; GStA Ber- ZStA Potsdam, Film 55 494; 
lin, Rep. 90P, Nr. 104, Bl. 117fT., IMG, Bd. 33, S. 56fT. 

Oktober 1934 ein ganzes Vierteljahr hindurch iiberhaupt 
nicht; von da ab nur sonntags anderthalb Stunden. Eine 
der ersten Aufgaben, welche die SS durchfiihren lieB, 
war der Bau von elf neuen zementierten Arrestzellen.«49 
Ein anderer Gefangener berichtete Ahnliches aus Ester- 
wegen: Zwei Tage nach dem Eintreffen von Loritz 
»lieB er uns wieder zum Appell antreten. Er habe den 
Vorarbeitern angeordnet, daB wir mehr arbeiten miis- 
sen. Desweiteren habe er gehort, daB sich die Ge- 
fangenen nach dem Arrest sehnen. Deswegen werden 
von nun an die Priigelstrafe eingefiihrt. 25 vor und nach 
dem Arrest. Eine neue Lagerordnung werde all diese 
Dinge regeln.« Nach Einfiihrung der Strafordnung, fuhr 
der Haftling fort, wurden taglich »ein, zwei, drei Urteile 
ausgesprochen und vollstreckt. Der Gefangene wurde 
vor die angetretene Wachmannschaft gefiihrt, als Ziich- 
tigungsinstrument diente ein Ochsenziemer. Das Opfer 
muBte selbst die Schlage zahlen, irrte es sich dabei, so 
bekam es fiinf Hiebe obendrauf. Machte es eine Bewe¬ 
gung, die von einem Profossen als Abwehr ausgelegt 
wurde, so gab es doppelt so viel Hiebe.«50 

Der Berichterstatter vermerkte nicht, ob das Opfer 
sich dabei auf einen Priigelbock legen muBte, wie — 
durch Eicke eingefiihrt - vor unter Waffen ange- 
tretenen SS-Leuten und Haftlingen in Dachau iiblich. 
In der Lichtenburg begannen diese Priigelszenen offen- 
bar im Januar 1935, wo - einem Erinnerungsbericht 
zufolge — die Gefangenen »zweimal beim Appell den 
schrecklichen Vorgang erleben (muBten), daB ein Haft¬ 
ling 25 Stockschlage erhielt ... Die erste Stunde nach 
der Exekution war fiir uns beinahe so schlimm, wie 
der vorangegangene Appell.«51 Aus Sachsenburg schil¬ 
derte Hugo Graf den Vollzug der Prugelstrafe: »Am 
8. Mai 1935 wurde diese barbarische Strafe zum ersten 
Male (in Sachsenburg - d. Verf.) exekutiert. Das geht 
so vor sich: Nach ArbeitsschluB sammeln sich alle 
Haftlinge auf dem Hof des Lagers zum Zahlappell; dann 
marschieren sie in die Unterkunft. Die Prugelstrafe wird 
nun abends, nach ArbeitsschluB, auf dem Hof verab- 
folgt. Nach Beendigung des Zahlappells werden alle 
Haftlinge in einer bestimmten Ordnung aufgestellt. 
Hinter den Haftlingen marschieren dann zwei SS-Stiir- 
me, die Bereitschaft und die Freiwache auf, alle mit 
Stahlheim und scharfgeladenen Gewehren. Mehrere 
schwere Maschinengewehre werden in Stellung gebracht, 
einzelne SS-Leute sind mit leichten Maschinengewehren 
und Maschinenpistolen bewaffnet. Nun wird der Prii- 
gelbock von einigen Haftlingen herbeigeschleppt. . . Der 
Haftling wird auf den Bock gelegt, Hande und Beine 
werden an die gespreizten Stiitzen geschnallt, und nun 
exekutieren SS-Manner die Prugelstrafe. Zum Prugeln 
werden Rohrstocke von einem Meter Lange und von 
Daumenstarke benutzt. Urn diese Rohrstocke geschmei- 
dig zu machen, werden sie dauernd in einem mit Wasser 

49 Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 51 Hofi, S. 56; Drobisch, Lich- 
v. 17. 6. 1936. tenburg, S. 41. 
50 Deutsche Volkszeitung v. 
5. 10. 1934. 
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gefullten Blechkasten aufbewahrt. Jeder der zum Schla- 
gen bestimmten SS-Manner muB dem Haftling fiinf 
Schlage versetzen. Friiher muBte jeder Geschlagene die 
Schlage laut mitzahlen; seit November 1935 hat der 
Lagerkommandant die Prozedur verfeinert; der Haftling 
muB nach dem Verlesen seiner Strafe an den Priigelbock 
herantreten und dabei das Jagerlied singen: >Steig ich 
den Berg hinan, das macht mir groBe Freud<. Wahrend 
des Schlagens muB der Gefangene alle drei Strophen 
des Deutschlandliedes singen. Die 25 Stockschlage wer- 
den so verteilt, daB das Schlagen mit dem Ende des 
Liedes aufhort. Weigert sich der Haftling zu singen oder 
ist er dazu in seiner Erregung nicht in der Lage, so wird er 
solange weitergeschlagen, bis er das Lied doch zu Ende 
singt oder ohnmachtig wird. In einigen Fallen sind die 
Abgestraften bewuBtlos geworden; man hat den Lager- 
arzt gerufen, der die Uberfiihrung in die Arrestzelle 
anordnete, mit der Bemerkung: >SchmeiBt das Schwein 
in den Bunker, er simuliert ja bloB< . .. Bei der Durch- 
fiihrung der Priigelstrafe sind wiederholt nicht nur die 
Bestraften, sondern auch viele andere Haftlinge zusam- 
mengebrochen, die dieses Schauspiel ansehen muBten. 
Seit Mai 1935 werden fast jede Woche solche Exekutio- 
nen durchgefiihrt, oft mehrere Male in der Woche. 
Haufig wird der Beginn dieser widerlichen Szenen durch 
bombastische, verlogene und die Gefangenen verhoh- 

nende Reden des Lagerkommandanten eingeleitet.« 
In Sachsenburg erhielt beispielsweise ein und derselbe 

Haftling folgende Strafen zudiktiert: am 31. Mai 1935 
zwei Wochen strengen Arrest, am 18. Oktober 1935 
dasselbe, am 25. Februar 1936 drei Wochen strengen 
Arrest, 25 Stockschlage am Beginn und am Ende und 
alle drei Tage Riickenfesselung, am 1. Juli 1936 drei 
Wochen strengen Arrest.53 

Die bei den Priigelszenen angetretenen SS-Leute ge- 
horten zu den SS-Wachverbanden. Ihr Vorlaufer war 
die Dachauer Wacheinheit, die Eicke selbst riickblickend 
korrupt nannte. Sie unterstand damals dem SS-Oberab- 
schnitt Slid und gehorte zur Allgemeinen SS, wenn Eicke 
sich auch fur ihre Umorganisierung zur Wachtruppe 
Oberbayern, immer noch als Teil der Allgemeinen SS, 
fur ihren Ausbau und ihre Ausbildung ab 1934 er- 
hebliche Verdienste zuschrieb:54 Ohne Unterstiitzung 

und Forderung durch Reichswehrbefehlshaber ging das 
nicht. So erlieB der Reichsverteidigungsminister, Gene- 
raloberst Werner von Blomberg, am 24. September 1934 
die Verfugung, eine bewaffnete, stehende SS-Truppe 
aufzustellen. Sie sollte insbesondere »innenpolitische 
Aufgaben« iibernehmen, um gewissermaBen die her- 
kommliche Armee davon freizuhalten, und im Kriegsfall 
mit den Streitkraften eingesetzt werden.55 

52 Moglicherweise handelt es 
sich hier um einen Erinnerungs- 
fehler. Denn schon am 25. 4. 1935 
waren von Sachsenburg 
25 Stockschlage vor und nach 
Ende von acht Tagen strengem 
Arrest beantragt worden (Kuhn- 
rich, S. 237). 

53 Die neue Weltbuhne v. 
19. 3. 1936. ITS, Arolsen, KL- 
Dok., Sachsenburg, Nr. 10, 
Bl. 118-121. 
54 ZStA Potsdam, Film 14 349. 
55 Volker Ernst, Zusammen- 
arbeit von Reichswehr- und SS- 
Fuhrung bei der Aufstellung 

Gestiitzt auf diese Verfugung befahl am 29. Novem¬ 
ber 1934 Himmler, die SS-Wachverbande zu Sonder- 
sturmbannen, d.h. Bataillonen, umzugliedem und aus- 
zubauen. Sie wurden damit ebenso aus der Allgemeinen 
SS herausgelost wie die neue SS-Verfiigungstruppe aus 
den urspriinglichen Sonderkommandos, danach Politi- 
sche Bereitschaften genannt, und die ehemalige Stabswa- 
che Hitlers, die ab September 1933 SS-Leibstandarte 
»Adolf Hitler« hieB. Fiihrung, Organisation und Ver- 
waltung aller drei Teile der SS iibernahm das SS-Amt 
(ab 20. Januar 1935 SS-Hauptamt), wobei die kasemier- 
ten Formationen iiber eine Sonderstellung verfugten. 
Eicke nannte sich seitdem Inspekteur der Konzentra- 
tionslager und Fiihrer der SS-Wachverbande.56 

Sonderstellung und -funktion zeigten sich auch in 
einemauBeren Merkmal: Am 18. Marz 1935 ordneteder 
Chef des SS-Hauptamtes an, daB die Angehorigen der 
Wachverbande auf dem rechten Kragenspiegel einen 
silberfarbenen Totenkopf und die Nummern 1 bis 25 
als Bezeichnung ihres Sturmbannes tragen sollten, KZ- 
Kommandanten und ihre Adjutanten nur den Toten¬ 
kopf, dagegen nicht die Fiihrer der Wachverbande und 
das Personal der Kommandanturen. Bei alien lieBen 
Armelstreifen erkennen, zu welchem Lager sie gehorten: 
die Aufschrift Oberbayern fur Dachau57, Elbe fur die 
Lichtenburg, Sachsen fur Sachsenburg, Ostfriesland fur 
Esterwegen, Brandenburg fur das Columbia-Haus und 
Oranienburg (wo nur SS-Leute, jedoch keine Haftlinge 
waren) und Hansa fur Hamburg-Fuhlsbuttel. Ein Glie- 
derungsschema vom 27. November 1935 enthielt »Han- 
sa« nicht mehr und numerierte die Wachverbande in 
der genannten Reihenfolge von I bis V.58 

Die Starke des Wachverbandes Dachau bewegte sich 
von November 1934 bis September 1935 zwischen 760 
und 870 Mann und iiberschritt zum Jahreswechsel 
1935/36 die Tausend.59 Eicke vermerkte, daB er die 
Wachverbande durchweg nur aus Angehorigen der 
Hitlerjugend im Alter zwischen 17 und 19 Jahren 
erganzte.60 Und das wiederum mit Billigung von Mili- 
tars, wie aus den Worten des Vertreters des Reichs- 
finanzministeriums bei der Etatbesprechung am 21. Mai 
1935 hervorging, die Reichswehr sei »an einer festen 
Starke der SS-Wachverbande durchaus uninteressiert«.61 
(Vgl. Tabelle 21) Dazu kamen im Juni 1936 in Bad 
Suiza, das im Statistischen Jahrbuch der SS ab April 1936 

einer bewaffneten SS Ende 1934, 
in: Militargeschichte. 1979, H. 6. 
S. 712. Dok. 1. 
56 Militararchiv der DDR (im 
folgenden: MA), Potsdam, 
W 61.20/142 unfol.; Buchheim, 
SS, S. 192 u. 242; Martin 
Broszat, Nationalsozialistische 
Konzentrationslager 
1933—1945, in: Buchheim/ 
Broszat/ Jacobsenj Kraus nick, 
Bd. 2, S. 73. 
57 Nicht zu verwechseln mit 
dem laut Himmler-Befehl v. 
18.9.1935 am 1.9. erdffneten 

Ubungslager Dachau, wo Ange- 
horige der Allgemeinen SS aus- 
gebildet werden sollten (ZStA 
Potsdam, Film 3576). 
58 Ebenda; Kopie des Schemas 
im Besitz d. Verf. 
59 Bay HStA, MF 67 403, un¬ 
fol.; Raab, S. 49. - Hier etwas 
niedrigere Zahlen fur Jahresan- 
fang und hohere fiir September 
1935 als in den Akten. 
60 ZStA Potsdam, Film 14 349. 
61 GStA Berlin, Rep. 151, 
Nr. 421, Bl. 11. 
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Tabelle 21 

Starke der SS-Wachverbande, 1935/36 

Zeitpunkt Gesamt davon in 

Columbia- Dachau Esterwegen Lichtenburg Sachsenburg Stab IKL u. 
Haus/Branden- 
burg + 

Wachverbande 

Januar 1935 1987 61 838 368 335 380 5 
Juni 1935 2230 363 764 356 341 390 7 

Dezember 1935 2546 372 971 360 359 473 11 
Juni 1936 3359 508 881 571 538 534 23 

+ «Brandenburg» mit Sitz in Oranienburg ab April 1935 aufgefuhrt. 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Schutzstaffel der NSDAP, Berlin 1937, S. 51. 

auftauchte, 5, in Dachau 83, in Esterwegen 45, in der 
Lichtenburg 35 und in Sachsenburg 36 SS-Fiihrer und 
-Unterfuhrer, die in den KZ-Kommandanturen Dienst 
taten.62 

Wahrend die IKL das KZ-System weiter auspragte 
und die Wachverbande ausbaute, fanden langwierige 
Debatten in den Ministerien statt, wer dafur finanziell 
aufkommen sollte. 

62 Ebenda. 

Nach wie vor enthielt der Etat des Reichsministeriums 
des Inneren fur das Rechnungsjahr vom 1. April bis zum 
31. Marz Betrage fur Schutzhaftvollstreckung, und zwar 
fur 1934 noch acht, fur 1935 dann 1,5 Millionen RM. 
Das hieB, sie waren bei einem taglichen ZuschuB von 
75 Pfennigen pro Gefangenen immerhin fur liber 29000 
bzw. fast 5000 Haftlinge berechnet. Am 16. Januar 1936 
beantragte das preuBische beim Reichsfinanzministe- 
rium zusatzlich weitere 600 000 Mark und begriindete 
die iiberplanmaBige Forderung: »Die Zahl der Haftlinge 
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ist hoher als bei Veranschlagung der Mittel voraussehbar 
war. AuBerdem muBte fur ein bayerisches Konzentra- 
tionslager, in welchem zwangslaufig besonders hohe 
Kosten entstanden waren, ein besonders erheblicher 
ZuschuB gewahrt werden.« Verausgabt waren bisher 
1342431 und als ZuschuB an Bayern 300000 RM, da 
Dachau »als Ausbildungslager fur SS-Angehorige be- 
nutzt wurde«.63 

Die unterschiedlichen Standpunkte hinsichtlich der 
Kosten der Konzentrationslager in PreuBen und in 
Bayern wie die schlieBliche Regelung waren in und bei 
diesem Antrag nicht erkennbar. Der Haushaltsplan des 
preuBischen Innenministeriums hatte fur das Rech- 
nungsjahr 1934 bei den Polizeiausgaben noch die Kosten 
fur die Verwaltung und die Wachtruppe der Konzentra¬ 
tionslager enthalten. Am 18. August 1934 verlangte 
Himmler, ihm daraus die Betrage fur die KZ Esterwegen 
und Lichtenburg sowie das Reservelager Oranienburg 
(hier ein SS-Fiihrer und sechs SS-Leute) zu iibertragen 
und auBerplanmaBig den Sold der SS-Wachen im Co- 
lumbia-Haus aufzunehmen. Das Ministerium stimmte 
einer Uberschreibung der Summen zu, lehnte allerdings 
die Besoldung der SS-Leute ab. Doch fur das folgende 
Etatjahr 1935 figurierten die Wachtruppe in Starke von 
1 127 Mann in PreuBen und die KZ-Verwaltung im 
Haushalt fur das Gestapa — wie die finanzielle Aushilfe 
fur Dachau ein weiterer Beweis fur die Unterstellung 
der IKL und der SS-Wachmannschaften in PreuBen. 
Insgesamt enthielt das preuBische Staatsbudget im 
Rechnungsjahr 1934 fur Konzentrationslager 3281610, 
fur 1935 mit 3231580 RM fast denselben Ansatz.64 

Jedoch monierte zuvor das preuBische Staatsministe- 
rium laut einem Vermerk vom 20. November 1934, daB 
bei den Etatberatungen der Geldbedarf fur die Konzen¬ 
trationslager nur in einer Summe verlangt worden ware 
und eine detaillierte Aufstellung fehle. Ein Antrag des 

63 Ebenda. Rep. 90P, Nr. 104, 64 Demps, Der Obergang ..., 
Bl. 67ff.; ZStA Potsdam, Reichs- S. 265 u. 267. 
rechnungshof. Nr. 6623, 
Bl. 40/41. 

Gestapa an das Finanzministerium vom 7. Februar 1935 
nannte dann als Neubauwerte fiir Esterwegen 434000, 
die Lichtenburg 1 370000 und Oranienburg schatzungs- 
weise 500000 und einen Bedarf fur bauliche Veranderun- 
gen in Hohe von 64200 RM. Eine Rechnungspriifung 
Anfang 1937 ergab fiir die preuBischen Lager im Etat¬ 
jahr 1935: bei einer geplanten Zahl von 2500 Ge- 
fangenen, die aber tatsachlich nur im Jahresdurchschnitt 
1785 betrug, 32500 RM fiir Haftlingsbekleidung und 
540000 RM fiir Gefangenenverpflegung. Davon wurden 
320000 RM ausgegeben.65 

Am 21. Mai 1935 legte eine Besprechung beim Staats- 
sekretar im preuBischen Finanzministerium, Friedrich 
Landfried, fest, die Kosten der politischen Schutzhaft 
sollten zwischen den Vertretern der Ministerien des 
Inneren und fiir Finanzen sowie des Gestapa nochmals 
erortert werden mit dem Ziel, die Gesamtkosten zu 
mindern, und die Reichszuschiisse besser aufzuschliis- 
seln.66 

Fur Dachau lag im Mai 1935 fiir das laufende 
Rechnungsjahr eine Gesamtkostenplanung von zusam- 
men iiber 4,15 Millionen RM vor. Eine andere, hohere 
Aufstellung umfaBte iiber 6,62 Millionen, davon fiir 
1600 Haftlinge zusammen iiber 1,0, fiir die Kom- 
mandantur mit 95 SS-Leuten 0,72 Millionen, fiir vier 
SS-Stiirme in Starke von 836 Mann zusammen fast 2,9 
Millionen RM. Die im Oktober 1935 aufgestellten 
Kosten fiir das Rechnungsjahr 1936 beliefen sich auf 
fast 4,4 Millionen, davon fiir 1500 Gefangene 0,5, 
fiir Kommandantur und Wachtruppe iiber 3,7 Mil¬ 
lionen, fiir den Lagerausbau 127000 RM. 

Inzwischen hatte es der bayerische Innenminister 
Wagner am 3. Juli gegeniiber Himmler abgelehnt, mehr 
als 900000 Mark fiir Dachau beizusteuern, zumal fiir die 
Verwendung der bisher gezahlten Betrage keine Rech- 
nungslegung erfolgt ware und die Dachauer SS-Betriebe 
nicht das Erwirtschaftete in das Lager einbrachten. 

65 Aronson, S. 223; GStA Ber- 66 GStA Berlin, Rep. 151, 
lin. Rep. 151, Nr. 404, unfol.. Nr. 421, Bl. 11. 
Nr. 424, unfol. 
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Wagner empfahl, beim Reichsinnenminister eine Neure- 
gelung herbeizufiihren, wie die Konzentrationslager zu 
finanzieren seien. Nach Besprechungen im August und 
September sowie einigem Hin und Her zwischen Himm¬ 
ler und Wagner teilte am 29. November das Reichs- 
finanz- dem Reichsinnenministerium mit, Bayern miisse 
fur den Unterhalt Dachaus selbst aufkommen. Lediglich 
konne neben der fortlaufenden Zahlung der 75 Pfennige 
pro Haftling und Tag ein einmaliger ReichszuschuB fur 
die 400 bis 500 SS-Leute, die iiber die normale Starke 
der Wachmannschaft eines Konzentrationslagers hin- 
ausgingen, gewahrt werden. Falls die Summe nicht 
ausreiche, miisse ein neuer Antrag gestellt werden. Dabei 
fiel auch der Gedanke, Dachau zum Reichskonzentra- 
tionslager zu erklaren und dort alle Haftlinge zu konzen- 
trieren. Er wurde — soweit feststellbar - zuerst von 
einem Ministerialrat im bayerischen Finanzministerium 
am 8. Mai, dann acht Wochen spater von Wagner ausge- 
sprochen.67 Doch wurde der Vorschlag weder in den 
Etatdebatten noch sonst weiter verfolgt. 

67 Bay HStA, MF 67 403, un- GStA Berlin, Rep. 77, Nr. 30, 
pag., MA 106 300, Bl. 98-102; Bl. 266. 

Uber die Besoldung der Wachverbande in Dachau 
und in anderen Lagern auBerte sich HoB riickblickend: 
»Teile aus Spenden von seiten der Wirtschaft, Zu- 
schiissen von der Polizei und der SS, Bankkrediten und 

1 Kantineniiberschussen lohnte bis dahin (Marz 1936 - 
d. Verf.) seine Manner.«68 Als das Hitler vorgetragen 
wurde, bestimmte er am 23. Oktober 1935, die Einheiten 
ab dem Rechnungsjahr 1936 in den Reichsetat auf- 
zunehmen. Am 5. Marz 1936 teilte das Reichsinnen¬ 
ministerium dies alien Landesregierungen mit der ab 
1. April geltenden Anordnung mit, wonach »die Lander 
hingegen samtliche sonstige Lager- und Haftlingskosten 
zu tragen haben«. Die Reichszuschusse von 75 Pfennigen 
fielen damit zum selben Zeitpunkt weg.69 

68 Arch. Auschwitz, Erinnerun- 69 Bay HStA, MF 67 403, un¬ 
gen von Hofi, Bd. 3, Bl. 367. fol., MA 106 300, Bl. 90. 
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KZ-lnsassen 

Die Verhaftungen 1934 bis 1936 erreichten zwar nicht 
das AusmaB wie in den ersten Monaten des Jahres 1933. 
Doch gingen sie weit in die Zehntausend. Allein in 
Bayern wurde zwischen Juli 1934 und Juni 1936 (ohne 
November 1935) iiber 5157 Personen Schutzhaft ver- 
hangt. Eine andere Aufstellung vermerkte, daB sich 1935 
unter den von der Politischen Polizei Festgenommenen 
268 ehemalige Schutzhaftlinge befanden.1 Fur die ersten 
sieben Monate 1935 meldeten die SS-Oberabschnitte 
insgesamt 6564 Verhaftungen, darunter in den Oberab- 
schnitten West 2396 und Mitte 1725. Weitere Ein- 
zelberichte sprachen Fur Januar und Februar 1935 von 
725 bzw. 729 festgenommenen Kommunisten und 66 
bzw. 28 Sozialdemokraten, fur den Mai dieses Jahres 
von 1046 Kommunisten und 156 Sozialdemokraten. 
Von Oktober 1935 bis Marz 1936 inhaftierte die Politi- 
sche Polizei insgesamt 7266 Kommunisten und Sozial¬ 
demokraten, davon in PreuBen 4628.2 

Wenn auch ein betrachtlicher Teil der Gefangenen 
nicht sofort in Konzentrationslager geworfen, sondern 
vor Gericht gezerrt wurde, erfuhr doch die Schutzhaft 
eine weitere Ausdehnung. Ein Gestapo-Bericht vom 
Oktober 1934 verlangte angesichts des »Anwachsen(s) 
der kommunistischen Bewegung«, daB »die Schutzhaft- 
bestimmungen gegeniiber den marxistischen Elementen 
wieder erweitert werden«, also der »praventiven Be- 
kampfung des Kommunismus wieder freie Hand gege- 
ben« sein miiBte. Nur »allerscharfstes Zugreifen«, »ver- 
scharfte Schutzhaftbestimmungen« und »verstandigeres 
Zusammenarbeiten der Anklagebehorden mit der Politi¬ 
schen Polizei« konne — so meinte der Verfasser — dem 
kommunistischen Widerstandskampf »Einhalt« gebie- 
ten. Im gleichen Sinn ersuchte der Reichsinnenminister 
Frick (Referent: Regierungsrat Hans Bernd Gisevius) 
am 13. Dezember, »in Zukunft mit unnachsichtiger 
Scharfe gegen jedwede Wiihlarbeit anzugehen. Neben 
der selbstverstandlichen Einleitung des Hochverratsver- 
fahrens ist umgehend Schutzhaft zu verhangen, wobei 
Ruckfallige auf Freilassung in absehbarer Zeit nicht 
mehr zu rechnen haben.« Das praktizierte schon die 
Gestapo. Unmittelbar vor dieser Anweisung, Anfang 
Dezember, warf sie beispielsweise rund 290 Antifaschi- 
stisten aus Elmshorn und Umgebung in das KZ Fuhls- 
biittel, von denen sie im Mai des folgenden Jahres 245 
nach Esterwegen schleppen lieB. Zuvor unterschrieb ein 

1 Bay HStA, MA 106 299; ZPA, 2 ZPA, PSt 3/362, St 3/50/2; 
St 3/140. Broszat, S. 47. 

Hamburger Richter Haftbefehle3 - ein weiterer Beweis 
dafiir, wie Gestapo und Justiz ineinandergriffen und 
selbst Haftlinge, denen Prozesse bevorstanden, in Kon¬ 

zentrationslager steckten. 
Charakteristisch fur die Verfolgungspraxis hieB es in 

einer Anweisung Himmlers an Heydrich vom 12. Ju¬ 
li 1935, »daB die Zahl der Schutzhaftlinge aus den 
Reihen der ehemaligen KPD-Funktionare im folgenden 
Monat um tausend erhoht werden soll«. Damit zusam- 
menhangend, erlieB Heydrich in Vertretung des Politi¬ 
schen Polizeikommandeurs am 29. Juli »in der Erkennt- 
nis, daB illegale Bewegungen mit Strafgesetzen allein 
niemals bekampft werden konnen, daB vielmehr die 
PraventivmaBnahmen vorherrschend sein miissen«, die 
Anordnung, es seien in Schutzhaft zu nehmen und 
im Konzentrationslager zu bringen: 1. Personen, die sich 
schon vor dem 30. Januar 1933 im kommunistischen 
Sinne betatigt hatten und neuerdings im Verdacht 
illegaler Aktivitat stunden, 2. Personen, die nach wie 
vor staatsfeindlich eingestellt seien, 3. kommunistische 
Funktionare nach VerbiiBung von Gerichtsstrafen, wenn 
es sich um gefahrliche Gegner handele oder zu erwarten 
sei, daB sie weiter fur die KPD arbeiten wiirden. 
Kommunisten, die zum zweiten Male in Schutzhaft 
kamen, wiirden nicht so bald entlassen. Analog sei mit 
sozialdemokratischen Regimegegnern zu verfahren.4 
Am 13. August verfiigte die Bayerische Politische Poli- 
zei, Kommunisten verstarkt in Schutzhaft zu nehmen.5 
Das bestatigte, daB das Regime die Zahl der Gefangenen 
am griinen Tisch bestimmte. Derart befahl Himmler am 
18. September 1935, im deutsch-tschechoslowakischen 
Grenzgebiet 200 bis 300 Kommunisten, insbesondere 
solche, die schon in Konzentrationslagern gewesen wa- 
ren, in Schutzhaft zu nehmen. Er verwies dabei auf die 
Vorgange am 4. Juli bei Altenberg-Geising, wo drei 
Kommunisten beim Transport antifaschistischer Schrif- 
ten von SS-Leuten erschossen worden waren.6 Die 
Verhaftungsanweisung betraf also Unbeteiligte, die man 

zur Repressalie einkerkerte. 
Solche Praktiken unterstiitzten hochgestellte Ange- 

horige des Justizapparates, wie der Kasseler Oberlandes- 

3 Margot Pikarski/Elke ministerium des Inneren, 
Warning, Uber den antifaschisti- Nr. 27 079/26, Bl. 65; Bring- 
schen Widerstandskampf der mann/Diercks, S. 70fT., 75 u. 77. 
KPD. Aus Gestapoakten (I), in: 4 ZPA, St 3/271; SS im Einsalz, 
Beitrage zur Geschichte der S. 97. 
Arbeiterbewegung, 1983, H. 1, 5 ZStA Potsdam, Film 14 366. 
S. 87; ZStA Potsdam, Reichs- 6 Ebenda, Film 533. 
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gerichtsrat Wolff. Er trug in einer Denkschrift vom 
8. Oktober 1935 an das Reichsjustizministerium heran: 
Da die Kommunisten standig den Staat bekampften, 
miiBten anstelle iiblicher Gerichtsverfahren standge- 
richtliche Uberlegungen und MaBnahmen treten. Nur 
bei »Mitlaufem« der KPD sollten ein Staatsanwalt oder 
Richter, ein Mitarbeiter der Gestapo und ein Funktionar 
der NSDAP KZ-Haft von mindestens einem Jahr bis 
zu fiinf Jahren aussprechen.7 

Schon am 29. Januar 1934 waren vom Gestapa Rege- 
1 ungen fur sogenannte ruckfallige Schutzhaftlinge er- 
lassen, am 27. Oktober Meldungen iiber sie angefordert 
worden. Himmler wies als Politischer Polizeikomman- 
deur am 23. Marz 1936 Eicke an, in den Konzentrations- 
lagem spezielle Abteilungen fur Gefangene zu bilden, 
die zum zweiten Mai in ein Lager kamen. Sie seien an 
der Kleidung besonders zu markieren. Ihre Arbeitszeit 
musse zehn Stunden taglich betragen, Briefe diirften sie 
nur viermal jahrlich schreiben und empfangen, Geld 
nicht mehr als zehn Mark im Vierteljahr, Pakete iiber- 
haupt nicht. Rauchen sei ihnen verboten. Ihre Akten 
wiirden erst in drei Jahren wieder vorgelegt, so daB die 
quartalsweisen Haftpriifungstermine entfielen.8 

Hinsichtlich der Justizhaftlinge, deren Strafe ablief, 
erweiterte das preuBische Gestapa am 27. August 1935 
die bisherige Praxis auf vom Volksgerichtshof Verur- 
teilte. Die Bayerische Politische Polizei folgte am 5. Sep¬ 
tember, damit die Einweisung solcher zu Entlassender 
in ein Lager sofort veranlaBt wurde. Gleichzeitig lieB 
die Justiz Untersuchungsgefangene in Konzentrations- 
lager einliefern, wie Ende Mai 1935 ungefahr 400 in Zeitz 
verhaftete Kommunisten und andere Antifaschisten in 
die Lichtenburg. Sie begrundete dies mit mangelnden 
Unterbringungsmoglichkeiten bei Massenverhaftungen 
und versicherte, auch so kdnnten die Untersuchungen 
weiterlaufen. Das Reichsjustizministerium erhob dage- 
gen keinen Einspruch.9 

Dennoch reichten die im Zusammenspiel zwischen 
Polizei-, SS- und Justizapparat erweiterten Moglich- 
keiten offenbar manchem noch nicht aus, die NS- 
Herrschaft zu sichern. Der Oberprasident der preuBi- 
schen Provinz Brandenburg jedenfalls meinte am 9. De- 
zember 1935, »daB die Bestimmungen iiber die Verhan- 
gung der Schutzhaft jetzt so erschwert sind, daB nur in 
besonders dringenden Fallen davon Gebrauch gemacht 
werden kann. Seitens der mir unterstellten Landrate ist 
daher vielfach der dringende Wunsch geauBert worden, 
die Bestimmungen iiber die Schutzhaft wieder zu ver- 
scharfen, da sonst nicht mit Erfolg gegen Staatsfeinde 
eingeschritten werden konne. Auch ich mochte glauben, 
daB die Moglichkeit, die Schutzhaft zu verhangen, weiter 
ausgedehnt werden muB.«10 

In Bayern wurde am 25. November 1935 verfugt, 
weibliche Schutzhaftgefangene zusatzlich in das Landge- 
richtsgefangnis Landshut einzuweisen, wo eine Schutz- 
haftabteilung eingerichtet worden ware. Am 21. Ja¬ 
nuar 1936 verlangte der Politische Polizeikommandeur 
vom Reichsinnenminister, wenn sich weibliche Schutz¬ 
haftlinge langer als drei Monate in Justizhaftanstalten 
befanden, sie nach Moringen oder Landshut bringen zu 
lassen. Das Ministerium stimmte dem am 6. Februarzu. 
Nach Absprache mit dem preuBischen Gestapa wies die 
Bayerische Politische Polizei schon sieben Tage spater 
an, solche Schutzhaftgefangenen aus Miinchen-Stadel- 
heim und Landshut nach Moringen zu transportieren. 
Noch am selben Tag, dem 13. Februar, trafen dort fiinf 
Frauen ein, unter anderem Centa Beimler, eine Woche 
spater weitere fiinf, dabei Marie Gotz und Katharina 
Haag, sieben Tage darauf andere neun, darunter Betti 
Boulanger. In Moringen befanden sich im Mai 1936 
schon 27 Frauen aus Bayern. Ihre Zahl stieg bis Marz 
1937 auf 38 an. Auch im KZ Fuhlsbiittel muBten 
zumindest zeitweilig weibliche Gefangene leiden. Uber 
im Dezember 1934 verhaftete Angehorige einer Wider- 
standsgruppe schrieb die Polizei in Elmshorn am 1. Juli 
1935: Die mannlichen Schutzhaftlinge seien in das 
Hamburger Lager und von dort nach Esterwegen ge- 
bracht worden, »wahrend die weiblichen noch in Fuhls- 
biittel verblieben sind«.11 

Das Gestapa hatte schon am 15. Januar 1934 ange- 
ordnet, die Riickkehr politischer Emigranten sei zu 
verhindern. Ein Jahr darauf, am 28. Januar 1935, wies 
das Gestapa an: Da ehemalige Emigranten »Gefah- 
renquellen fur den inneren Frieden und die Sicherheit 
des Reiches« darstellten, seien sie in »Schulungslager« 
zu bringen, und zwar Ruckkehrer nordlich der Linie 
Koln-Dresden-Kreuzburg nach Esterwegen, sudlich da¬ 
von nach Dachau, aus der Tschechoslowakei nach 
Sachsenburg. In den Konzentrationslagem wiirden sie 
von der Gestapo iiberpriift. Eine Entscheidung iiber ihre 
Entlassung liege beim Gestapa. Ein weiterer ErlaB 
des Gestapa prazisierte am 9. Marz, daB weibliche Riick- 
kehrer nach Moringen zu transportieren seien. Beide 
Anweisungen sollten auch von der nichtpreuBischen 
Politischen Polizei iibernommen werden. Das Reichs- 
ministerium des Innern und das Auswartige Amt schrie- 
ben in entsprechenden Mitteilungen am 9. Februar und 
31. Mai eindeutig von Schutzhaft Fur zuruckkehrende 
Emigranten, wenn man auch den tauschenden Begriff 
Schulungslager verwandte.12 

Nachdem schon 1933 einzelne Geistliche in Schutzhaft 
genommen und teilweise auch in Konzentrationslager 
geworfen worden waren, was dann zunachst unter- 
bunden wurde, kam es Anfang 1935 zu umfangreichen 

7 GStA Berlin. Rep. 90P, Nr. 66, 
Bl. 259fT. 
8 ZStA Potsdam, Film 4526. 
9 BA Koblenz. R 58/264. 
Bl. 126; ZStA Potsdam, 

Film 14 929 u. 55 494. 
10 ZStA Potsdam. Reichsmini- 
sterium des Inneren, 
Nr. 27 079/26, Bl. 13/14. 

11 Ebenda, Film 14 366; BA 
Koblenz. R 22/1333, Bl. 13 u. 15; 
Bay HStA, Minn 73 691, unfol.; 
BringmantijDiercks, S. 75. 
12 Das Sonderrecht fur die Juden 
im NS-Staat. Eine Sammlung der 

gesetzlichen MaBnahmen und 
Richtlinien — Inhalt und Bedeu- 
tung, hg. v. Joseph Walk, Heidel¬ 
berg/Karlsruhe 1981, S. 67f.; 
ZStA Potsdam, Film 15 489, 
14 366 u. 16 391. 
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otaatSmini-leriumS bom 6.3*33 (0u3o.lRo.22 3*25) unb ber Ber- 
orbnung gur Burc^f Ufyrung beg Qefe^eS iiber bie Braunf^rocigifdje 

^iolitifdje ^oligei bom 24.4,34 (0uB3.5lo.5G o,105) in 3cL)Uj,l;aft 

ge nomine n. 

0 r U n b e ; 

Gie Ijaben fif; big gur ftagtiibernaljme burefj ben Slational- 

fogiatismug im Uoinmmi[Ufujen oinne betatigt. &£ ift nadjgeroie- 
fen, bag Jie bie Beftrebungen 3l;re& 01;>emanne£, ber Gpifcen- 

funbtionar ber jtoten §itfe roar, baburg unterftU^t l;aben, baft 
Gie bie il;m unterflettten gunbtiondre regelrndgig mit itlegalen 

5ladjrigten berforgten. Geit na^egu 2 Idonaten fatten Gie fid; 

in Berliner iltegalen flreifen berborgen unb fepen bort offen- 

fictjttirfj bie Sdjigbeit Jl)reg 0l;emanneg fort. 
3nroieroeit Gie fig nadj ben §ocyberrat5beftimmungen ber- 

gangen l;aben, roirb bur</j ein gegen Gie eingeleiteteS 0rmitt- 

lungsberfatjren gepriift. 
Burg 31; r Berfyalten l;aben Gie bie off entitle ftufye, 

Gi^ertjeit unb Orbnung gefdfyrbet. 

geg. 3e&eln, 

giir bie ftigtigbeit: 

in 

bie oujU<,i;aftgefangene 

ftrau fturtlja 6 l a u 3 , 

geg. Ganber. 
ftangleiangeftellte 
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Verhaftungen evangelischer Pfarrer, zuerst in Hessen- 
Nassau, als dort das am 21. Februar von der Vorlaufigen 
Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche verfaBte 
Wort an die Gemeinde gegen die profaschistische Deut¬ 
sche Glaubensbewegung von den Kanzeln verlesen wur- 
de. Fiinf Pfarrer schleppte man nach Dachau. In Preu- 
Ben war das am 5. Marz von den Bekenntnissynode der 
Evangelischen Kirche der altpreuBischen Union be- 
schlossene »Wort an die Gemeinden« verlesen worden, 
das unter anderem die Nazirasseideologie angriff. Dar- 
aufhin sperrte man 715 Geistliche ein, die auf Anwei- 
sung Fricks vom 19. Marz wieder entlassen wurden, 
ausgenommen acht fiihrende Bekenntnispfarrer, dar- 
unter Martin Niemoller. Eine ahnliche Kanzelabkiindi- 
gung sollte in Sachsen vorgetragen werden, verbunden 
mit einer Fiirbitte fur die nach Dachau verschleppten 
fiinf Wiirdentrager. Daraufhin wurden am 31. Marzdrei 
Leipziger Pfarrer und zwischen Mitte April und Mitte 
Mai 18 weitere sachsische Geistliche sowie ein Studienrat 
verhaftet und 20 von ihnen nach Sachsenburg gebracht. 
Sie kamen erst auf Anweisung Fricks am 4. Juni frei. 
Neben umfangreichen Protesten diirften dabei auBen- 
und riistungspolitische Riicksichtnahmen eine Rolle 
gespielt haben, stand doch die am 18. Juni erfolgte 
Unterzeichnung des Flottenabkommens mit GroBbri- 
tannien bevor. Frick hatte schon am 29. April ange- 
ordnet, daB kunftig vor Inschutzhaftnahme von Geist- 
lichen seine Zustimmung einzuholen sei. Am 15. Juni 
verlangte er Auskunft dariiber, welche evangelischen 
Wiirdentrager noch inhaftiert waren. Anfang Mai wurde 
nach Strafende Jesuitenpater Joseph Spieker nach Ester- 
wegen verschleppt.13 

Hinsichtlich der Angehorigen der Internationalen 
Bibelforscher-Vereinigung hatte die Bayerische Politi- 
sche Polizei am 27. November 1933 angewiesen, iiber sie 
»gegebenenfalls Schutzhaft zu verhangen«, insbesonde- 
re, wenn sie sich nicht an Wahlen beteiligten. Mit dem 
ErlaB vom 23. September 1935 trat folgende Richtlinie 
in Kraft: bei erster Betatigung als Bibelforscher bis zu 
sieben Tagen, bei fiihrenden Leuten bis zu zwei Monaten 
Schutzhaft, bei erneuter Betatigung Uberfiihrung in ein 
Konzentrationslager. Am 21. Marz 1936 bestimmte der 
Politische Polizeikommandeur, wenn Kinder vorhanden 
seien, diirften nicht beide Elternteile gleichzeitig in 
Schutzhaft genommen werden. Im Sommer 1935 be- 
fanden sich allein in Sachsenburg etwa 400 Bibel¬ 
forscher. 14 

Deutsche jiidischen Glaubens oder jiidischer Herkunft 
wurden wiederholt wegen sogenannter Rassenschande 

13 Kurt Meier, Der evangelische 
Kirchenkampf, Band 2: Geschei- 
terte Neuordnungsversuche im 
Zeichen staatlicher »Rechts- 
hilfe«, Halle 1976, S. 23 f., 50, 
158, 304, 350 u. 398; WAP w 
Szczecinie, Rejencja Szczecinska, 
Wydzial Prezydialny, Nr. 12110, 
k. 37 u. 43, Nr. 12039, k. 117/118 

u. 137; Der Strafvollzug . . ., 
S. 17; Josef Spieker, Mein Kampf 
gegen Unrecht in Staat und Ge- 
sellschaft. Erinnerungen eines 
Kolner Jesuiten, Koln 1971, 
S. 41 f. 
14 BA Koblenz, Sammlung 
Schumacher, Nr. 267, T. 1; Der 
Strafvollzug ..., S. 15. 

in Schutzhaft genommen und in Konzentrationslager ge- 
worfen. Ein RunderlaB des Gestapa vom 18. September 
1935 besagte dariiber: »Nachdem durch Gesetz vom 
15.9.1935 der auBerehelichte Verkehr zwischen Juden 
und Staatsangehorigen deutschen oder artverwandten 
Blutes unter Strafe gestellt worden ist, ersuche ich 
nunmehr bei den vor ErlaB des Gesetzes liegenden Fallen 
von Rassenschande grundsatzlich von einer Inschutz¬ 
haftnahme der beteiligten Personen abzusehen. Nur in 
besonders schweren Fallen, bei denen das Verhalten der 
Beteiligten gleichzeitig AnlaB zu erheblicher Erregung 
der Offentlichkeit und zu einer Gefahrdung ihrer eigenen 
Person gegeben hat, kann Schutzhaft bis zum Wegfall 
der Gefahrdung auch weiterhin angewandt werden.« 
Diese Bestimmung gait auch fur Frauen. 

Fiir jiidische Haftlinge untersagte Eicke Anfang 1935 
mit Zustimmung Himmlers jede Entlassung aus Dachau, 
als Repressalie gegen Auslandsberichte iiber das La¬ 
ger.15 

Im Friihjahr 1933 waren vereinzelt Geschaftsinhaber 
und Betriebsfiihrer inhaftiert worden. Das geschah zum 
Beispiel, wenn sie zahlungsunfahig waren, Lohne driick- 
ten oder hohere Preise verlangten. Daraufhin schlug die 
Denkschrift eines namentlich nicht genannten Verfassers 
vom 29. August unter anderem vor, Inschutzhaftnah- 
men von Unternehmern durch eine zentrale Stelle auf- 
heben zu lassen. Sie sollten bei Inhabern und Leitern 
mittlerer oder groBerer Betriebe nur nach Zustimmung 
durch das Reichswirtschaftsministerium zulassig sein.16 
Dennoch kamen weitere Verhaftungen vor, beispiels- 
weise eines GroBschlachtereibesitzers in Bremen, von 
der der »Der Angriff« am 28. Oktober 1934 berichtete. 
Daraufhin verlangte der Reichsarbeitsminister am 
27. November, daB in solchen Fallen die Politische 
Polizei mit den sogenannten Treuhandern der Arbeit in 
Verbindung trete. Heydrich bestatigte dies in seinem 
RunderlaB vom 29. Dezember mit den Worten, »aus- 
schlieBlich soziale Verfehlungen« rechtfertigten die 
Schutzhaft nicht. Er behielt der Polizei bei »schwerer 
Storung des Arbeitsfriedens« jedoch vorlaufige Schritte 
vor, iiber die die Treuhander der Arbeit zu verstandigen 
seien. Dennoch wurden, wie zwei Falle im September 
1935 zeigten, weiterhin Betriebsinhaber in Schutzhaft 
genommen.17 

Beziiglich angeblicher Bettler wies das Reichsministe- 
rium des Inneren am 8.Oktober 1934 die Lander an, in 
den letzten Oktober- und den ersten Novembertagen 
wie im Vorjahr eine Verhaftungsaktion auszulosen.18 
Wahrenddessen gab es Differenzen wegen der in Dachau 
sitzenden Arbeitshausinsassen. Laut Vollzugsvorschrift 
des bayerischen Innenministeriums vom 16. Oktober 
waren Manner ab 18 Jahren, welche die ihnen zuge- 
wiesene Arbeit ablehnten, keinen Unterhalt zahlten, 

15 Arndt, S. 97; Bay HStA, MA Nr. 1190, Bl. 202, ZStA Pots- 
106 301, B. 150. dam. Film 55 494. 
16 Pdtzold, S. 31 ff. 18 Bay HStA, Minn 71 575, un- 
17 StA Potsdam, Rep. 2 A, fol. 
Regierung Potsdam, I Pol., 
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notorische Trinker waren usw., mindestens fur drei 
Monate und bis zu drei Jahren nach Dachau zu bringen. 
Der Tageskostensatz betriige 1,20 RM pro Haftling. 
Gegen diesen Betrag protestierte am 5. Dezember die 
Inspektion der Konzentrationslager: Wenn schon Bay¬ 
ern nichts fur die SS-Wachtruppe aufbringe, solle es zu- 
mindest den Etat und die Insassen des Arbeitshauses 
Rebdorf auf das Lager iiberschreiben.19 Offenbar im 
Zusammenhang mit den sich langer hinziehenden Fi- 

nanzierungsfragen teilte am 13. November 1935 der 
Rebdorfer Direktor mit, ab Dezember wiirden monat- 
lich 40 Arbeitshausinsassen aus Dachau abgeholt, bis 
alle wieder zuriick seien. Das war Mitte Februar 1936 
erreicht. Hingegen stieg die Zahl der Arbeitszwangshaft- 
linge in Dachau von 21 im November 1934 stetig auf 
266 im Dezember 1935 an, worauf sie bis Juni 1936 

leicht abfiel.20 
Zur »vorbeugende(n) Bekampfung des Verbrecher- 

tums« verlangte am 19. Januar 1935 die bayerische 
Regierung, Polizeihaft nach der Verordnung vom 28. 
Februar 1933 zu verhangen, obwohl das nach derem 
Wortlaut gar nicht moglich war. Wenn jemand dreimal 
wegen vorsatzlicher Verbrechen, hieB es in dem Miinch- 
ner BeschluB, zu mindestens sechs Monaten Haft 
verurteilt gewesen ware, konne Vorbeugungshaft ausge- 
sprochen werden. Die bayerische Regierung beschrankte 
ihre MaBnahme zunachst auf 62 Personen aus neun 
groBeren Stadten. »Soweit geboten, ist ihre Uberfiihrung 
in das Konzentrationslager Dachau herbeizufiihren.« 
Die dortige Statistik vermerkte fiir Marz 1935 eine Zahl 
von 20 und ein Jahr spater von 38 Vorbeugehaft- 
lingen. In Esterwegen kam im Friihjahr 1935 eine so 
groBe Zahl krimineller Gefangener an, daB sich schlag- 
artig die Zusammensetzung der Haftlinge und die 
Situation im Lager veranderten.21 

Arbeitszwangsgefangene und Kriminelle in Konzen¬ 
trationslager zu bringen, bedeutete nicht zuletzt, die 
politischen Gegner des Regimes zu diskriminieren. Am 
19. Mai 1935 erging die Anweisung, KZ-Haftlinge er- 
kennungsdienstlich zu behandeln, was schon zwei Jahre 
friiher zumindest im KZ Oranienburg praktiziert wor- 
den war. Am 25. Mai 1936 folgte die Anordnung, 
Schriftproben der Gefangenen festzuhalten.22 (Vgl. 

Tabelle 22) 
Am 8. August 1934 gab es in PreuBen nach Freikom- 

men der im Zusammenhang mit dem 30. Juni Inhaftier- 
ten noch 1243 Schutzhaftlinge, davon 143, die iiber ein 
Jahr eingesperrt waren, darunter 115 Kommunisten. 
Von den preuBischen Gefangenen sollten 720 entlassen 
werden. In Bayern betrug die Zahl der Schutzhaftlinge 
im September 1613.23 Am 5. Oktober wies Frick die 

19 ITS, Arolsen, Hist. Abt., 
Allg., Nr. 9, Bl. 1-10. 
20 Bay HStA, Minn 73 635, un- 
fol., MA 106 299. 
21 BA Koblenz, Sammlung 
Schumacher, Nr. 399, Bay HStA, 
MA 106 299. 

22 ZStA Potsdam, Film 14 929. 
23 Ebenda; ZPA, St 47/9, Bd. 21 
GStA Berlin, Rep. 90 P, 
110-113. - Die vorgesehenen 
Entlassungen erfolgten im Laufe 
des August 1934, worauf Goring 
Ende des Monats bei Hitler die 

Tabelle 22 

Schutzhaftlinge in einigen deutschen Landern, 1. August 1934 

Land Anzahl Land Anzahl 

Bayern 2156 Sachsen 544 

PreuBen 2267 Wurttemberg 118 

Quelle: BayHStA, MA 106299, Bl. 23. 

bayerische Staatskanzlei darauf hin, daB das Land weit 
iiber den preuBischen Schutzhaftzahlen liege, was auf 
eine sehr viel scharfere Handhabung schlieBen lasse. Er 
verlangte deswegen eine Uberpriifung. Himmler ant- 
wortete am 15. November, es befanden sich nunmehr 
noch 1396 Personen in Bayern in Schutzhaft, davon 
1269 Kommunisten und 75 Sozialdemokraten. Von 
weiteren Entlassungen solle wegen der »jetzt immer mehr 
zunehmende(n) Aktivitat der KPD« abgesehen werden. 
Auch sei zu bemerken, daB in PreuBen zur Zeit die 
»Zahl der Schutzhaftlinge urn ein Mehrfaches vermehrt 
wird, da auch hier erkannt worden ist, daB die immer 
mehr aufkommende kommunistische Gefahr nur durch 
allerscharfste GegenmaBnahmen einzudammen ist«. Auf 
einen erneuten VorstoB Fricks vom 30. Januar 1935 
entschied Hitler hingegen, daB die Gefangenen blie- 

ben.24 
Im ubrigen stimmte die von Himmler angefiihrte 

Gesamtzahl nicht. Sie lag in Wirklichkeit urn einiges 

dariiber. 

Tabelle 23 

Bayerische Schutzhaftlinge, November 1934 bis Mai 1936 

Zeitpunkt Anzahl davon in Justizhaftanstalten 

November 1934 1606 375 

Juni 1935 1059 278 

Oktober 1936 1531 350 

Mai 1936 1523 271 

Quelle: BayHStA, MA 106299. 

Fiir November 1934 teilte das Auswartige Amt den 
deutschen diplomatischen Missionen mit, 3200 Personen 
befanden sich in Schutzhaft, davon zwei Drittel in 
Lagem - eine Angabe, die unter der Zahl der tatsach- 
lich in KZ-Haft Befindlichen lag. Eine Aufstellung der 
Polizei gab im Mai 1935 fiir PreuBen 2117, fiir den 
folgenden Monat 1770 Schutzhaftlinge an, davon 693 
in Justizanstalten. Ein anderer Uberblick nannte im Juli 

preuBischen Schutzhaftlinge mit 24 Bay HStA, MA 106 299, 
401 bezifferte (Akten der Reichs- Bl. 23R, 9ff.; ZStA Potsdam, 
kanzlei, S. 1391, Anm. 10). Film 14 929. 
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1935 fur alle Lander etwa 4700 Schutzhaftgefangene 
und fugte hinzu, monatlich kamen durchschnittlich 500, 
manchmal sogar 1000 hinzu.25 

Tabelle 24 

Haftlinge in Dachau, Juli 1934 bis Juni 1936 

Zeitpunkt Neuzu- 
gange 
(jeweilige 
Zeit- 
spanne) 

Anzahl davon 

Vorbeu- 
gungs- 
haftlinge 

Arbeits- 
zwangs- 
haftlinge 

Arbeits¬ 
haus¬ 
insassen 

Juli 1934 _ 2025 _ _ 297 
Dezember 1934 616 1714 — 55 322 
Juli 1935 1032 1656 + 26 203 228 
Dezember 1935 1079 1754 + 33 266 43 
Juni 1936 831 1699 + 45 236 - 

+ EinschlieBlich Schutzhaftlingen aus Hessen ab Februar 1935. 

Quelle: BayHStA, MA 106299; Raab, S. 90. 

Tabelle 25 

Haftlinge im KZ Sachsenburg, Juli 1934 bis Juni 1936 

Zeitpunkt Neuzugange 
(jeweilige 
Zeitspanne) 

Anzahl Zeitpunkt Anzahl 

Juli 1934 _ 285 + Juli 1935 528 
Oktober 1934 263 195 Oktober 1935 1305+ + 
Januar 1935 374 384 Januar1936 787 
April 1935 ca. 385 388 + + + Juni 1936 463 

+ Davon 31 im AuBenlager Colditz. 
+ + Darunter am 23. 9. 1935 eine Masseneinlieferung von uber 300, 

offensichtlich aus der von Himmler befohlenen Geiselaktion im 
Erzgebirge. 

+ + + Darunter nach einer Mitteilung an die KPD-Fuhrung 50 Pro- 
zent Kommunisten, vier Prozent Sozialdemokraten, 10 bis 
15 Prozent Bibelforscher, einige Juden und zehn Prozent Ange- 
horige der SA und SS und des Stahlhelms. 

Quelle: ITS, Arolsen, Hist. Abt., Sachsenburg, Nr. 2; StA Weimar, 
Buchenwald, vorl. Nr. 11 und 13; ZPA, I 2/3/45. 

Esterwegen umfaBte am 8. August 1934 596 Insassen, 
denen 210 SS-Leuten gegeniiberstanden, ein Verhaltnis 
von drei zu eins. In Dachau belief es sich im November 
mit 1690 zu 873 auf zwei zu eins, aber anders in 
Sachsenburg im Januar 1935 mit 374 zu 335.26 Im 
Berliner Columbia-Haus befanden sich im April 1935 
etwa 150 politische Haftlinge, in Bad Suiza im folgenden 
Monat 69.27 Im Juni 1935 lagen in Esterwegen 322 
Haftlinge. In Hamburg-Fuhlsbuttel ging die Gefan- 
genenzahl von 279 im Juni 1934 uber 472 im Dezember 
dieses Jahres und 723 im Oktober 1935 wieder auf 202 
im Juni 1936 zuriick. Im August 1934 gab es in der 

Lichtenburg 369, im Juni des folgenden Jahres 706 Haft¬ 
linge, im August 1934 in Moringen 27, im Juni 1935 — 

etwa gleichbleibend bis Mai 1936 — 49 eingekerkerte 
Frauen.28 (Vgl. Tabelle 25) 

Die Gefangenen im KZ Lichtenburg untergliederten 
sich Ende 1934 in: 
1. Kompanie: Politische (im SchloB, Kompaniefiihrer 

SS-Hauptscharfiihrer Potsch) 
2. Kompanie: Homosexuelle (im Zellentrakt) 

25 ZStA Potsdam, Film 16 084; 
ZPA, PSt 3/271, PSt 3/362. 
26 Deutsche Volkszeitung v. 
5. 10. 1934; Bay HStA, 
MA 106 299 u. MF 67 403; ITS, 
Arolsen, Hist. Abt., Sachsen¬ 
burg, Nr. 2, Bl. 91; Statistisches 
Jahrbuch der SS, 1937, S. 35. 
27 Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 
v. 23. 5. 1935; ZPA, St 3/977. 
28 ZPA, PSt 3/271; Timpke, 
S. 25; Arbeit und Vernichtung. 
Das Konzentrationslager 

Neuengamme 1938-1945. 
Katalog zur standigen Ausstel- 
lung im Dokumentenhaus der 
KZ-Gedenkstatte Neuengamme, 
AuBenstelle des Museums fur 
Hamburgische Geschichte, hg. 
von Ulrich Bauche/Heinz Brudi- 
gam/Ludwig Eiber/Wolfgang 
Wiedey, Hamburg 1986, S. 41; 
GStA Berlin, Rep. 90P, Nr. 111; 
ZPA. EA 1782, PSt 3/271, 
St 47/9, Bd. 2; Arndt, I., S. 98. 

3. Kompanie: Kriminelle (gleichfalls im Zellenbau, 
Kompaniefiihrer SS-Scharfiihrer Schafer) 

4. Kompanie: Rassisch und religios Verfolgte (im 
SchloB). 

Einem Bericht aus Dachau zufolge teilte die SS Mitte 
1935 die Haftlinge wie folgt ein: 

1. Kompanie: 
1. und 2. Korporalschaft: Juden, 
3. Korporalschaft: Kriminelle, 
4. Korporalschaft: Emigranten, 
5. Korporalschaft: Homosexuelle, 

2. Kompanie: Arbeitszwangsgefangene, 
3., 4. und 5. Kompanie: politische Haftlinge, 
6. Kompanie: 

1. Korporalschaft: »Ehrenschutzhaftlinge«, das 
heiBt Nazis, 
2. bis 5. Korporalschaft: politische Haftlinge, 

7. Kompanie: politische Haftlinge, 
8. Kompanie: 

1. bis 3. Korporalschaft: Arbeitshausinsassen, 

9. Kompanie: 
nur 5. Korporalschaft: sogenannte Rassenschan- 
der, 

10. Kompanie: 
nur 5. Korporalschaft: Kranke.29 

»Den groBten Stamm der Insassen der Konzentra- 
tionslager«, so hob der »Volkische Beobachter« am 
22. Januar 1936 hervor, »bilden diejenigen kommunisti- 
schen und sonstigen marxistischen Funktionare, die 
nach den gemachten Erfahrungen in Freiheit sofort 
ihren Kampf gegen den Staat wieder aufnehmen 
wtirden.« 

29 ZPA, EA 1782; Arch. 
Dachau, Nr. 15 768. 
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Haftlingsleben 

Einlieferungs- 
torturen 

Auf Neuzugange stiirzten sich KZ-Bewacher mit be- 
sonderer Vorliebe, um ihnen gleich am ersten Tag zu 
zeigen, was es hieB, in einem Konzentrationslager zu 
sein. In Esterwegen beispielsweise titulierte der Kom- 
mandant sie »Kommunistenschweine«, die nicht mehr 
lebend herauskamen. Ein Gefangener berichtete von 
dem »Empfang«: »Dauerlauf, Hinwerfen, Aufspringen, 
Hinwerfen, Aufspringen, Hinwerfen, Korper nach rechts 
rollen, nach links rollen. Geht es dem Posten zu langsam, 
dann helfen GewehrkolbenstoBe und FuBtritte nach. An 
den Geschundenen ist kein trockener Faden mehr, kein 
unbeschmutzter Fleck, viele erbrechen sich, die Pack- 
chen mit geringen Habseligkeiten sind fiber das Feld 
zerstreut. Wer Gluck hat, findet sie unversehrt wieder. 
In den meisten Fallen ist ihr Inhalt im Sande verstreut, 
weil der Posten FuBball damit gespielt hat. Dann geht 
es in die Kleiderkammer, in die Baracken zum Platzan- 

weisen.« 
Diesen »Sport« muBte auch der katholische Pater 

Joseph Spieker ausfuhren. Ein Mitbetroffener schilderte, 
was danach kam: »Es regnete, und als wir die Kammer 
erreichten, konnte ich die drei Mitgefangenen nicht mehr 
erkennen, nicht einmal die Farbe ihrer Kleidung konnte 
ich feststellen.« Doch damit war die Schinderei nicht 
beendet. »Die SS belustigte sich damit, dem Priester und 
den beiden Juden die Haare mit dem Taschenmesser 
biischelweise abzuschneiden, wobei es nicht darauf an- 
kam, wenn auch ein Fetzen Haut hangen blieb. Mir 
selbst schnitt man mit einer gewissen Schonung meiner 
Kopfhaut ein Hakenkreuz in die Haare und glaubte mir 
mitteilen zu rniissen, daB dies meine Hakenkreuztaufe 

sei.« 
Eine besondere Tortur war in Sachsenburg der soge- 

nannte SachsengruB: regloses Aufstellen mit dem Ge- 
sicht zur Wand und hinter dem Kopf verschrankten 
Armen auf langere Zeit. Viele wurden dabei mit Kniip- 
peln und Gewehrkolben geschlagen und brachen zu- 
sammen. Ein Eingelieferter erinnerte sich: »Eine Horde 
SS stiirzte sich mit Gebriill und Schimpfworten wie >Los, 
ihr Kommunistenschweine, an die Wand< auf uns und 
schlug auf uns ein. Das Gebriill der SS: >Pfoten hoch! 
FuB- und Nasenspitzen an die Wand!< mischte sich mit 
dem Geschrei und Larm anderer Befehle, wobei oft 
manchem mit einem Gewehrkolben in den Riicken 
gestoBen wurde, weil ihm die Arme heruntersanken. 

Nach etwa 3 Stunden wurden wir der Reihe nach zur 

Aufnahme gestoBen, wo die unter AlkoholeinfluB ste- 

henden SS-Bestien die Personalien aufnahmen ... Eine 

kaum iibersehbare Reihe in Hockstellung gezwungener 
Neueingelieferter in Zivilkleidung bemiihte und qualte 
sich, in dieser Hockstellung auszuhalten, da sie sonst 
mit FuBtritten bedacht wurden. Einige SS-Banditen 
schnitten den so Hockenden die Haare mit dem Messer, 
wahrend am Ende der Schlange die Haftlinge gezwungen 
wurden, den Neueingelieferten den Kopf kahl zu sche- 
ren. Jedem Dritten oder Vierten wurde der Kopf am 
Wassertrog mit Wurzelbiirste und Schmierseife so ge- 
schrubbt, bis er blutig wurde . .. Zur Einteilung in 
Korporalschaften wurden wir in die Turnhalle getrieben, 
worin wir im Reitsitz auf Banken eng zusammenge- 
pfercht wurden.« Hinzu kam, daB man den neuen 
Haftlingen verweigerte, austreten zu diirfen, und sie 
stattdessen »Sport« machen muBten. In der Lichtenburg 
»begriiBte« der Kommandant Entsberger im Sommer 
1934 neue Haftlinge mit den drohenden Worten: »Ihr 
befmdet euch hier in einem nationalsozialistischen Kon¬ 
zentrationslager. Was das fur euch heiBt, konnt ihr euch 
vielleich denken. Wir lassen uns fur unseren Fuhrer 
Adolf Hitler in Stucke reiBen. Bei uns spielen Menschen- 
leben keine Rolle. Wir haben eine eigene Sargtischlerei.« 
DemgemaB sprangen die SS-Biittel mit ihren neuen 
Opfern um. Daran anderte sich nach dem Kommandan- 
tenwechsel kaum etwas, wie es sich Konstantin Severin 
dort 1935 einpragte: »Mit Rufen: >Raus ihr Mistvogel, 
hinein in eure Kafige< wurden wir durch das Tor in den 
Vorhof getrieben, wo viele Kameraden durch die Tritte 
der SS-Horden zu Fall kamen . . . Im Laufschritt um- 
kreisten wir unter Schlagen den Neptunbrunnen im 
Vorhof, vor dem Emblem August des Starken beim 
Aufgang nach der beriichtigten Wendeltreppe, die so 
mancher Haftling verflucht hat und mancher bis zum 
Todehochgetrieben wurde. Das Kommando kam: >Elite 
an die Wand, Zehenspitzen ran, Hande zum Sach- 
sengruB.< Die SS-Horde knatterte mit den Gewehr- 
schlossem. Haben diese Schurken erwartet, daB einer 
um Gnade winselt, weil wir erschossen werden? Keiner 
von uns zuckte, weil wir genau wuBten, dieses Theater 
ist nur zum Schrecken-Einjagen. Nach stundenlangem 
Stehen in der Novemberkalte 1935 wurden wir immer 
wieder von den SS-Horden belastigt, und wehe dem, 
der eine Kiinstlermahne besaB, dem ging es schlecht. 
An den langen Haaren gefaBt, schlug man den Kame¬ 
raden mit dem Kopf gegen die Wand, bis er zusam- 
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menbrach. Mit groBem Hunger bei der Kalte trieb man 
uns dann in einen langen Korridor, wo wir uns voll- 
kommen nackt ausziehen muBten und uns wieder mit 
dem Gesicht zu der nassen Wand, mit den Zehen an die 
Wand und Hande hoch hinstellen muBten. Viele Kame- 
raden, die dauernd mit dem Kopf gegen die Wand 
gestoBen wurden, waren den Strapazen nicht gewachsen, 
sie lagen nackt und ohnmachtig am Boden. Mit kaltem 
Wasser begossen die Bestien diese Hilflosen. Drei Bar- 
biere waren mit einer Handhaar(schneide)maschine zur 
Stelle. Jeder, der fertig geschoren war, muBte sich 
provisorisch anziehen und in den mit Scheinwerfern 
versehenen Raum eintreten. Hier bekam jeder noch 
seine RippenstoBe und Tritte ins GesaB, bevor er photo- 
graphiert wurde. Unrasiert, den Kopf kahlgeschoren, 
bleich und verharmt kam unsere Visage in die Lupe, 
und somit haben sie in ihren Akten aus manchem 
ehrlichen Gesicht ein Verbrechergesicht gemacht. Das 
war faschistische Taktik, urn sagen zu konnen: >Seht 
euch diese Verbrechergesichter an, das sind die Befreier 
der Menschheit.< Beim Ausgang muBten wir uns wieder 
entkleiden und wurden zum Baden gejagt — nackt in 
der Kalte. Der Baderaum war ungeheizt, wo man doch 
glaubte, hier muBte warmes Wasser sein. Es erschien 
auBer den Posten, die uns reingejagt hatten, Oberschar- 
fuhrer Schafer, der einen Schlauch in der Hand hatte, 
mit dem Kommandoruf: >Die dreckigen Mistvogel nach 
vorne.< Angstlich frierend schob man sich zusammen, 
urn sich gegenseitig zu warmen. >Auseinandergehen, 
Oder seid ihr alle aus Darmstadt?< Mit einem Druck von 
einigen Atii spritzte der Unhold das kalte Wasser in uns 
rein, wodurch die vorderen Kameraden auf das Zement- 
pflaster fielen, da sie dem Druck nicht standhalten 
konnten. Mit einem Caracho muBten wir unsere Sachen 
aufnehmen, und nackt ging es die Wendeltreppe rauf, 
wobei einer iiber den anderen gefallen ist. Zwei Kame¬ 
raden blieben im Baderaum liegen. Nach dem atemlosen 
Lauf zur Bekleidungskammer hoch oben in der Lichten- 
burg nahm man uns die Sachen ab und gab uns alte 
blaue Schupouniformen mit roten breiten Streifen an 
den Hosen ... Es war der reinste Maskenball, bunt wie 
die Papageien^1 

Ahnliches geschah auch in Lagern, die nicht der SS 
unterstanden. So schilderte Alfred Haag, wie im Sommer 
1934 auf dem Kuhberg ein SA-Mann einen Mitein- 
gelieferten vier- oder funfmal mit dem Kopf an die Wand 
schlug, daB ihm die Haut aufplatzte. Haag selbst wurde 
nach seiner zweiten Inhaftierung auf dem Kuhberg 
sofort fur zwei bis drei Wochen in die Isolierzelle, einem 
Holzkafig, und danach in den Bunker gesteckt, einen 
ehemaligen Artilleriebeobachtungsstand, auf dessen 

1 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
anstalten, Esterwegen, Nr. 15, 
Bl. 76f.; Deutschland-Bericht... 
v. August 1936, S. A 54; Max 
Emendorfer. Ruckkehr an die 
Front. Erlebnisse eines deut- 

schen Antifaschisten, Berlin 
1972, S. 93 f.; Der Strafvollzug 
..., S. 17; Das Lied..., S. 20 
u. 37f.; ZPA, EA 1782, Arch. 
Lichtenburg, Nr. 268. 

Bohlen die SA-Leute mit Motorradern fuhren und den 
Eingesperrten mit Dreck bespritzten.2 

In Dachau kamen sogenannte Riickfallige in die 1. 
Kompanie, die 190 bis 200 Mann umfaBte. Ihre Baracke 
war von den iibrigen durch eine eigene Umzaunung 
isoliert. In der Lichtenburg und in Sachsenburg steckte 
man sie in die Strafkompanie, im letztgenannten Lager 
gesondert auf dem Dachboden untergebracht und auch 
getrennt von den iibrigen zur Arbeit eingesetzt. In 
Esterwegen muBten Neuzugange zunachst meist in die 
Strafkompanie.3 

Markierungen 

Die Kennzeichen auf den Haftlingskleidung sahen unter- 
schiedlich aus, wobei sich zwischen den Lagern eine 
gewisse Einheitlichkeit abzeichnete. 
Es muBten tragen: 

im Columbia-Haus politische Gefangene am Jacken- 
armel und Hosenbein violette, rote (nach Justizhaft) 
oder grime Streifen (nach bzw. vor Transport aus oder 
zu einem anderen Lager); Homosexuelle gelbe Streifen; 
in Dachau auf Armen, Beinen und Riicken politische 
Schutzhaftlinge rote, auf dem Riicken senkrechte 
Streifen; 
sogenannte Riickfallige auf dem Riicken Querstreifen; 
ehemalige Emigranten blaue, auf dem Riicken senk¬ 
rechte Streifen; 
politische judische Gefangene rote Streifen mit gelben 
Punkten; 
ehemalige judische Emigranten rote Streifen mit blauen 
Punkten; 

Homosexuelle rote Streifen mit schwarzen Punkten; 
Arbeitszwangshaftlinge blaue, auf dem Riicken Quer¬ 
streifen; 

Vorbeugungsgefangene grime Streifen, 
in Esterwegen Schutzhaftlinge feldgraue Kleidung mit 
roten Streifen an Armen und Beinen; 
Zugange zusatzlich rote Punkte auf Brust und Riicken; 

Riickfallige gelbe Miitzen; 
ehemalige Emigranten weiBe Streifen; 
Bibelforscher schwarze Punkte; 
jiidische Gefangene gelbe Punkte auf Brust und Riicken; 
kriminelle Vorbeugungshaftlinge blaue Kleidung mit 
griinen Armstreifen, auf dem Riicken die gelben Buch- 
staben BV (befristete Vorbeugungshaft), 
in der Lichtenburg Politische zunachst gelbe Streifen an 
den Hosenbeinen, ab April 1936 rote Binden an den 
Hosen und Langsstreifen auf dem Riicken; 
Juden gelbe; 
Bibelforscher blaue; 

2 Wenke, S. 49 u. 51; Haag, 
S. 76f. 
3 Deutschland-Bericht. . . v. 
Mai 1937, S. A 94 u. A 110; 

Arheiter-Illustrierte-Zeitung v. 
17. 6. 1936; Das Lied ..., S. 20; 
Arnold Schulz, Schutzhaftling 
409, Essen 1947, S. 17. 
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Kriminelle schwarze Farbmarkierungen; 
sogenannte Rasseschander rote Binden mit dem Buch- 

staben A; 
Homosexuelle gelbe Binden mit einem A; 
Haftlingsfunktionare zusatzlich einen schwarzen Winkel 

auf weiBem Grund, 
in Sachsenburg Schutzhaftgefangene an der Jacke ein 

rotes Dreieck; 
Juden einen gelben Davidstern; 
Homosexuelle violette; 
Vorbeugungshaftlinge grime Streifen. 

Dazu markierte zumindest in Esterwegen die Ge- 
fangenen eine Nummer an der linken Jackenseite.4 Auch 
dies bezeugte, daB ihre Unterdriicker sie als namenlose 
Stiicke einer Masse ansahen, mit der man willkiirlich 

umsprang. 
In Moringen gab es im Herbst 1934 fur die rund 30 

weiblichen politischen Haftlinge im Alter zwischen 20 
und 73 Jahren einen Aufenthaltssaal und zwei Schlaf- 
sale, weiter einen Judensaal und einen Raum mit 
Bibelforscherinnen, als die Frauen aus Bayern eintrafen 
einen gleichnamigen Saal. Dazu kamen Einzelzellen.5 

Lebens- und 
Arbeitsbedingungen 

Das Essen war, wie Haftlinge iibereinstimmend an- 
gaben, schlechter geworden. Im Columbia-Haus be- 
kamen sie mittags meistens Mohren, Kraut oder Reis 
in einer diinnen Suppe ohne Fett, Fleisch nur sonntags, 
in Dachau alle drei Tage 1500 Gramm Brot, mittags an 
drei Tagen Kraut und Kartoffeln, ein kleines Stuck 
Fleisch nur an den Sonntagen, abends Krautertee, Kase 
oder ein kurzes Ende Wurst. In Esterwegen erhielten 
die Gefangenen taglich 500 Gramm dunkles Brot, 
morgens abwechselnd Ersatzkaffee oder diinne Mehl- 
suppe, mittags meist fettlos gekochte Hulsenfriichte, 
in Hamburg-Fuhlsbiittel morgens 3/4 Liter Kaffee- 
Ersatz mit 200 Gramm trockenem Brot, mittags zirka 
einen Liter Suppe, Reisbrei oder Kartoffeln, samtlich 
fettlos, abends nochmals Ersatzkaffee oder -tee mit 
200 Gramm Brot, wochentlich 100 Gramm Margarine, 
75 bis 100 Gramm Wurst oder Kase oder 125 Gramm 
Honig. In der Lichtenburg wurden ihnen taglich zu- 
geteilt 350 Gramm Brot, 1,5 Liter Suppe, Kohl mit 
Kartoffeln oder Bohnen, fast ohne Fleisch, Reis mit 
Zucker und Zimt, freitags Fisch, abends 3/4 Liter Suppe, 
sonntags Salzhering, in Moringen morgens Kaffee- 
Ersatz mit einem Kanten Brot fur den ganzen Tag 
und abwechselnd eine winzige Portion Margarine oder 

einen Loffel Marmelade, zu Mittag an Wochentagen 
Hulsenfriichte- oder Graupeneintopf, Fleisch nur an 
Sonntagen, abends dreimal in der Woche Siilze oder 
Wurst, einmal Hering mit Kartoffeln. In Sachsenburg 
erhielten die Haftlinge morgens vier Scheiben Brot mit 
einem Loffel Marmelade oder zweimal pro Woche 12 
Gramm Margarine, mittags 3/4 bis 1 Liter Eintopf, 
abends dieselbe Menge Brot wie friih, dazu entweder 
einen Hering, Kase, Siilze, Wurst oder eine Schiissel 
diinne Suppe. Die Verpflegungskosten betrugen nach 
Haftlingsberechnungen taglich 22 bis 27 Pfennige.6 

Tabelle 26 

Speiseplan im KZ Moringen im September 1934+ 

Tag mittags abends 

1. Ruben mit Schweinefleisch GrieBsuppe 

2. Gulasch Leberwurst mit Kakao 

3. Bohnen mit Speck Haferflocken 

4. Wirsing mit Hammelfleisch Griinkernsuppe 

5. Erbsen mit Speck Mettwurst und Tee 

6. Graupen mit Rindfleisch Erbssuppe 

7. Linsen Kase und Kaffee 

8. Milchreis Hering und Kartoffeln 

9. Fisch Siilze und Kakao 

10. Kartoffelsuppe und Hering Nudeln 

11. Bohnen mit Speck Rumfordsuppe 

12. Ruben mit Schweinefleisch Mettwurst 

13. Erbsen mit Speck Gerstengriitze 

14. Reis mit Rindfleisch Rotwurst und Kaffee 

15. Linsen Hering 

+ Gekocht im Werkhaus. 

Quelle: GStA Berlin, Rep. 90 P. Nr. 65, Bl. 96. 

Bei der schweren Arbeit war das ohnehin geschmack- 
lose Essen zu wenig und zu kalorienarm. Die Ge¬ 
fangenen litten jedoch nicht nur Hunger. Durch die 
verwendeten minderwertigen Nahrungsmittel und die 
schlechte Zubereitung wurden viele darm- und magen- 
krank, bei anderen traten Furunkulose und Ausschlag 
auf. Die Ernahrungsverhaltnisse wie die sanitaren und 
hygienischen Zustande charakterisierte, daB im Juli 1935 
in Esterwegen Typhus grassierte, weswegen das Lager 
fur einige Zeit gesperrt werden muBte.7 Die Lager- 
arzte und -sanitater und das Krankenrevier kiimmerten 
sich kaum urn die Verletzungen durch Arbeitshetze, 
urn die MiBhandlungen und urn sonstige Krankheiten. 
Uber den Dachauer Lagerarzt, SS-Sturmfuhrer Alois 
Obermeier, hieB es in einem Haftlingsbericht: »Der 
Lagerarzt teilte an Kranke Ohrfeigen und FuBtritte aus. 
Ein Sanitater, Student der Medizin, der dem Lagerarzt 

4 Deutschland-Bericht. . . 
v. Dezember 1936, S. A 72, A 77, 
A 80 u. A 100, v. Mai 1937, 
S. A 96f.; Dok.-Zentrum, KZ 
und Haftanstalten, Esterwegen, 
Nr. 15, Bl. 25ff. u. 76ff.; ZPA, 

EA 1782, Arch. Lichtenburg, 
Nr. 289; Deutsche Volkszeitung 
v. 31. 1. 1937; Das Lied..., 
S. 20; Schulz, S. 18. 
5 GStA Berlin, Rep. 90 P, Nr. 65, 
Bl. 96; Distel, Schatten, S. 30. 

6 Deutschland-Bericht. . . 
v. Dezember 1936, S. A 73 u. 
A 77, A 83 v. Mai 1937, S. A 101 
u. A 113. Der Strafvollzug 
S. 36; GStA Berlin, Rep. 90P, 

Nr. 65, Bl. 96; Volks-Illustrierte 

v. 6. 1. 1937. 
7 Der Strafvollzug ..., S. 36; 
Bringmann/Diercks, S. 76. 
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Assistenz leistete, schlug die Gefangenen gleichfalls und 
zwar im Beisein des Lagerarztes. Ein kranker Ge- 
fangener muBte in der Baracke 9/1 buchstablich 
verhungern, weil er vom Arzt als Simulant bezeichnet 
worden ist. Als er dann starb, schaffte man ihn ins 
Revier, wo sein Tod nicht mehr geleugnet werden 
konnte. Ein junger Mann aus Hammelburg, genannt die 
>Spitzmaus<, muBte trotz seiner inneren Leiden arbeiten. 
Er wurde erst dann als krank anerkannt, als er schon 
nicht mehr bei Sinnen war. Am zweiten Tage nach der 
Einlieferung ins Revier starb er.«8 

Skrupellosigkeit und Zynismus von SS-Medizinern 
bezeugten Befunde des Esterwegener Lagerarztes, SS- 
Untersturmfuhrer Melchior Berning. Am 27. August 
1934 stellte er bei Theodor Neubauer fest: »Kann die 
Lagerarbeit versehen. Nur bei schwerer Arbeit (z. B. 
Karrenschieben) kommt er nicht recht mit. Es tritt ein 
Luftmangel ein, Reiben und Stechen am Herzen, wird 
anschlieBend schwindelig. Will friiher angeblich ofter 
umgefallen sein, war jedoch niemals bewuBtlos. Nach 
kurzer Zeit ist der >Anfall< vorbei. Hemach Er- 
schopfungszustand (seitdem der neue Arzt im Lager ist, 
konnte ein derartiger >Anfall< noch nicht beobachtet 
werden).« Vom selben Tag datierte eine »Untersuchung« 
Carl von Ossietzkys: Der Gefangene fiihle sich wohl 
und habe bei der Lagerarbeit keine Beschwerden ge- 
auBert. Wie solche »Feststellungen« zustande kamen, 
bekundete ein Mithaftling: »Eines Tages sagte ein noch 
sehr junger Arzt zu Carl von Ossietzky. ..: >Du Feigling, 
warum gehst du nicht ins Moor?< Darauf Carl von 
Ossietzky: >Ich war im Moor, Herr Lagerarzt, aber man 
brachte mich wieder zuriick, weil ich diese schwere 
Arbeit nicht 9 1/2 Stunden durchhalten kann und Fieber 
bekomme.< Da mischte sich der Lagerfiihrer ein und 
schrie: >Du bist ein faules Schwein<, zog seine Pistole 
und hielt sie ihm unter die Nase. Dann schrie er noch: 
>Wir rechnen noch ab, wir zwei.< « Am 24. Juli 1935 
vermerkte ein amtsarztliches Gutachten, Ossietzky klage 
seit vergangenem Herbst uber Schwindelanfalle, Angst- 
zustande und allgemeine Schwache. Es handele sich um 
zeitweise auftretende Herzbeklemmung. Er sei haftfahig. 
Und noch am 24. Marz 1936 fand der Kreisarzt kaum 
Bedrohliches, obwohl Ossietzky wiederum allgemeine 
Schwache, Gliederschmerzen, Husten bis zum Er- 
brechen, Angstgefuhle, Appetitlosigkeit und schlechten 
Stuhlgang angab. Zwei Monate spater teilte die Gestapo 
mit, der Haftling kame am 28. Mai - weiterhin in 
Schutzhaft — in das Berliner Staatskrankenhaus, weil 
er an einer leichten Mandelentziindung leide. Intern 
freilich war seit Anfang April von einem drohenden 
»plotzlichen Ableben« die Rede. Das Polizeikranken- 
haus stellte dann auch schwere ofTene Lungentuber- 
kulose bei Ossietzky fest. Als nicht haftfahig wurde er 
am 7. November 1936 »probeweise aus der Schutzhaft 

8 Ebenda, S. 44. 
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entlassen.« Doch blieb er im Berliner Nordend-Kran- 
kenhaus weiterhin unter Gestapo-Bewachung.9 

In gleicher unmenschlicher Art nahm in der Lichten- 
burg der SS-Sturmbannfiihrer und Lagerfiihrer Heinrich 
Remmert dem parteilosen Rechtsanwalt Litten den 
Gehstock weg. In Moringen konnte das Krankenzimmer 
nur jeweils drei bis vier Frauen fassen. Als im Friihjahr 
1935 fast alle Lagerinsassen an Grippe erkrankten, 
muBten sie auf den Strohsacken in ihren kalten 
Unterkiinften liegen. Sogar eine Frau, deren Temperatur 
tagelang auf 39 bis 40 Grad stieg, blieb ohne arztliche 
Hilfe. In einem anderen Fall diagnostizierte der Arzt 
eine Schwangerschaft im vierten Monat. Doch acht Tage 
danach kam es zu einer Friihgeburt. Das Kind starb, 
die Mutter erkrankte an Kindbettfieber. Dennoch wurde 
sie stundenlang von Gestapo-Beamten vernommen. In 
Sachsenburg war fast jeder dritte Haftling magenkrank 
oder litt am Rheumatismus. Im Krankenrevier lagen 
standig Verletzte oder Fiebemde. Von ihrem Zustand 
durften ihre Angehorigen nichts erfahren. Uber den 
dortigen Lagerarzt, SS-Untersturmfuhrer Fritz Geb- 

9 ZPA, St 47/9, Bd. 1, St 3/171; 
Sieling/Suhr, T. II, S. 25 f.; Frei, 
S. 260 fF. u. 285 fT. 



hardt, urteilte ein Haftling, den er zwei Stunden be- 
sinnungslos im Schnee liegen lieB: »Nicht einen Finger 
hat dieser Lagerarzt fur uns Gefangene krumm ge- 
macht!« Uber die Verhaltnisse im Sachsenburger Revier 
erganzte Hugo Graf: »Dr. G. ist Sturmfiihrer und der 
Typus eines unfahigen, verlotterten Arztes. Er hat eine 
ganze Anzahl Haftlinge ohne jede Behandlung sterben 
lassen. In der Revierkrankenstube fur die Gefangenen 
gibt es keinerlei Medikamente und Verbandstoffe. Die 
Haftlinge, die sich bei der Arbeit Verletzungen zuge- 
zogen haben, miissen sich mit Leinwandfetzen von 
alten Hemden oder mit herausgerissenem Westenfutter 
begnligen. Das Gesundmachen der erkrankten Haftlinge 
geschieht gewohnlich durch den Leiter der Abteilung III, 
friiher Hauptscharfiihrer Weigel, jetzt Obersturmbann- 
fiihrer Rodl. Diese Herren gehen von Zeit zu Zeit durch 
die Revierstube und kommandieren die Kranken 
wahllos zur Arbeit. Widerspruch wird mit Arrest 
bestraft.«10 

In den kaum veranderten Unterkiinften gab es nach 
wie vor viele Schikanen, vor allem beim taglichen 
Herrichten der Schlafstatten, das mehrmals vorgenom- 
men werden muBte, weil die Schergen die Decken und 
Strohsacke auseinanderrissen oder beim kurzen sonn- 
taglichen Duschen in Sachsenburg, wo Posten die 
Haftlinge naB ins Freie trieben. Im Columbia-Haus 
wurden wie auch in anderen Konzentrationslagern 
Haftlinge, die angeblich keine ordentliche Meldung 
machten, hin- und hergejagt, bis sie zusammenbrachen. 
Oder sie muBten stundenlang regungslos mit dem Ge- 
sicht zur Wand warten, um rasiert zu werden. In Ester- 
wegen zwang man Geistliche, Predigten zu halten und 
einen Leitungsmast wie eine Frau zu umarmen. Pater 
Spieker muBte dort Sand karren, wobei ihm Komer in 
die Augen geworfen wurden. Als er deswegen nicht 
weiterfahren konnte, erhielt er ein Kruzifix umgehangt 
und muBte rufen: »Christus schiebe du selbst den 
Karren.« Spieker und der evangelische Geistliche Stuker 
wurden auch dazu eingeteilt, die Abortkiibel auszu- 
leeren, wobei sie liber und liber beschmutzt wurden.11 

Uberhaupt bildete die Arbeit eine standige Qualerei 
und MiBhandlung. In Dachau kamen Neuzugange 
zunachst in die Kiesgrube, die besonders verrufen war, 
dann in die Lagerbetriebe, Backerei, Fleischerei, Schlos- 
serei, Schmiede, Schneiderei, Schusterei und Tischlerei. 
Sie arbeiteten flir das Lager und fur Auftrage von 
auBerhalb, vor allem flir militarischen Bedarf. »Viele 
Uberstunden«, hieB es in einem zeitgenossischen Bericht, 
»besonders in der Schreinerei, miissen geschoben 

10 Lit ten, S. 185; Das deutsche 
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werden. Oft wird bis 10 Uhr nachts gearbeitet. Die 
Ausbeutung der Gefangenen ist ungeheuer. Die diirftige 
Nahrung, die sie bekommen, laBt sie nicht zu Kraften 
kommen, und so sind alle immer todmiide, wenn sie 
am Abend heim kommen. Im Gegensatz zu den Gefang- 
nissen bekommen sie fur ihre Arbeitsleistung kein Geld.« 
In Esterwegen wurden die Haftlinge meist zwolf Stunden 
bei der Moorkultivierung durch brutale Aufseher ange- 
trieben, die nicht nur mit Meldungen wegen zu geringer 
Leistung oder anderer »Vergehen« drohten. Oft muBten 
die Angezeigten wochenlang nach der Arbeit die Nachte 
im Bunker verbringen. Die Gefangenen waren, wie sich 
einer von ihnen erinnerte, »infolge der maBlosen Uber- 
anstrengung vollig erschopft; einige litten an nervoser 
Uberreizung, andere hatten Leistenbriiche und sonstige 
inneren Verletzungen davongetragen«. In der Lichten- 
burg muBten unter anderem Waffen, von Pistolen bis 
zum Maschinengewehr, vorgerichtet und Munitions- 
und Waffenkisten angefertigt werden. Andere Haftlinge 
wurden zu Erdarbeiten auBerhalb des Lagers, weitere 
als Kartoffelschaler, Kohlentrager, StraBenkehrer und 
Latrinenreiniger eingesetzt. Zu letzteren gehorten der 
Walter Stoecker und Friedrich Karl Kaul. Spater war 
Kaul bei den »Singenden Pferden«, Haftlingen, die 
Wagen ziehen und dabei singen muBten. Ein anderer 
Jurist, Hans Litten, wurde zu Kellerarbeiten eigeteilt. 
Die beiden einzigen Frauen in der Lichtenburg, Flora 
Kramer und Suse Schreiber, stellten wahrend ihrer 
dortigen einmonatigen Inhaftierung im August 1934 
Listen der wegen der sogenannten Rohm-Affare in der 
Lichtenburg eingesperrten SA-Funktionare zusammen. 
Danach kamen beide Frauen am 23. August nach Mo- 
ringen.12 

Dort meldeten sich im Sommer 20 weibliche politische 
Haftlinge zur Feldarbeit, um der Stupiditat und Enge 
wenigstens zeitweise zu entkommen. Spater muBten sie 
in der Schneiderei vom Winterhilfswerk gesammelte 
Kleidungsstiicke sortieren, reinigen und reparieren. In 
Sachsenburg befanden sich eine Schneiderei, Schusterei 
und Buchbinderei, sodann eine Klempnerei, Schlosserei 
und Schmiede, die ausschlieBlich fur die SS arbeiteten, 
indem sie unter anderen Wagen flir Munitions- und 
Waffentransporte herstellten, dazu eine Tischlerei. Au- 
Berdem muBten Haftlinge in der Gartnerei, der Bauab- 
teilung und im Steinbruch schuften, was ebenso ge- 
fiirchtet war wie das Ziehen der im Lager gebauten 
StraBenwalze und des Mullwagens. SchlieBlich wurden 
besonders Intellektuelle im Jauchekommando geschun- 
den. In Sachsenburg begann nach nach dem Wecken 
um 5.30 Uhr die Arbeit um 7 Uhr und reichte - mit 
einer zweistiindigen Mittagspause - bis 18 Uhr. In 
Welzheim gab es eine Schlosserei, Tischlerei und Schnei¬ 
derei, die Uniformen fur Gestapo-Beamte fertigte, zeit- 

12 Deutschland-Bericht... T. II, S. 44f.; Das deutsche 

v. Mai 1937; S. A 97f. u. A 110; Volk-S. 94; Arch. Lichten- 
Emendorfer, S. 94; Sieling/Suhr, burg, Nr. 289; ZPA, EA 1782. 
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weise muBte bei Bauern gearbeitet werden. Meistens 
blieben die Gefangenen jedoch in den Zellen.13 

MiBhandlungen 
und Morde 

MiBhandlungen fanden nicht allein bei der Arbeitsfron, 
sondern bei jeder Gelegenheit statt. In Esterwegen hatte 
am 20. Juni 1934 der Lagerkommandant, SA-Sturm- 
bannfiihrer Remmert, den Schaferhund auf einen Haft- 
ling gehetzt. Fur acht Tage im Arrest bei Wasser und 
Brot auf blankem Boden geworfen, bekam der Ge- 
fangene mehrmals die Pistole auf die Brust gesetzt und 
wurde jede Nacht geschlagen und getreten, wobei er 
Rippenbriiche erlitt. Danach blieb er ohne arztliche 
Hilfe und muBte taglich im Moor und beim StraBenbau 
arbeiten. Remmert kam nach Ubernahme des Lagers 
durch die SS zur weiteren Ausbildung nach Dachau und 
tauchte darauf als SS-Sturmbannfiihrer und Lager- 
fiihrer in der Lichtenburg auf, wo er noch schlimmer 
auftrat. In Esterwegen tat sich der Kompaniefiihrer 
Kaiser besonders hervor. Er und seinesgleichen trieben 
beim Rollen, Robben, Hiipfen, Hinlegen usw. Ge- 
fangene bis an die Postenkette. Auf ein verabredetes 
Zeichen schossen die SS-Leute wegen angeblicher Flucht- 
gefahr auf die Haftlinge. Besonders blieb dortigen 
Gefangenen der 12. Februar 1936 in Erinnerung. An 
diesem Tag muBten alle jiidischen Haftlinge mittags 
antreten und sich eine Mordhetze wegen des Attentats 
auf den Nazi Wilhelm Gustloff in der Schweiz anhoren. 
Danach zwangen Kaiser und ein anderer SS-Oberschar- 
fiihrer sie, im Galopp Karren zu schieben und Jauche 
zu fahren. Sie wurden so sehr angetrieben und ge¬ 
schlagen, daB eine Reihe von ihnen umfiel. Auf Weisung 
Kaisers sollten sie liegenbleiben, bis sie »verrecken«. An- 
schlieBend wurden andere beim »Sport« gehetzt. In 
einem zeitgenossischen Bericht hieB es: »Es war einer 
der schlimmsten Tage. An diesem Tag wurden einige 
Leute, weil sie angeblich nicht schnell genug arbeiteten, 
gefesselt auf den Bauch gelegt und verpriigelt. Einem 
Gefangenen warf man eine Schippe gegen die Kehle. 
Ein anderer erhielt einen Bajonettstich in den rechten 
Oberarm. Kolbenhiebe hagelten nur so.«14 

Strafexerzieren, ein verscharfter »Sport«, gehorte in 
Esterwegen wie in anderen Lagern zu den geringsten 
MaBnahmen gegen Haftlinge aus nichtigen Anlassen. 
Danach kam oft die Einweisung in die Strafkompanie, 
die besonders geschunden, zur schlimmsten Arbeit einge- 
teilt und noch schlechter mit Essen versorgt wurde. 

13 Deutschland-Bericht. . . 
v. August 1936, S. A 58 f.; 
Distel, Schatten, S. 30; Der Straf- 
vollzug . . ., S. 34; Das Lied 
S. 38; Walther; Wenke, S. 33. 
14 ZStA Merseburg, 2.5.1., 
Nr. 14 166, Bl. 3ff. u. 19; Bring- 

mann/Diercks, S. 76f.; 
Deutschland-Bericht... v. 
Dezember 1936, S. A 94, v. 
August 1936, S. A 54f.; Perk, 
S. 21, Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Esterwegen, 
Nr. 15, Bl. 25ff. 

Priigel auf dem Bock gehorten zu den am meisten 
ausgesprochenen Strafen, in dem einen Lager mehrmals 
in der Woche, in dem anderen etwa aller 14 Tage und 
an einer groBeren Anzahl von Gefangenen vollzogen. 
Das schreckliche stundenlange Anbinden mit hoch- 
gezogenen Armen an dem Pfahl, zuerst in Dachau 
praktiziert, wurde auch in Esterwegen ubernommen. 
Einweisung in den Arrest und den Isolierbunker bis 
zu 42 Tagen und mehr gehorte gleichfalls zu den 
weiterhin in alien Lagern verhangten Strafen. In Dachau 
muBten bekannte Arbeiterfunktionare, die man zum 
zweiten Mai in ein Konzentrationslager warf, nach 
Einlieferung in dem Bunker schmachten. In einem Fall 
wurde dort ein Haftling »vergessen« und blieb liber sechs 
Monate im Bunker. Ein anderer Gefangener, der von 
Januar bis September 1935 zusammen 119 Tage im 
Dachauer Bunker vegetierte, berichtete: Verantwort- 
liche fur den Arrest waren die SS-Truppfiihrer Johann 
Kantschuster und dessen Stellvertreter Unterhuber, 
denen drei SS-Leute unterstanden. Im Bunker gab es 39 
Zellen. In Zelle 1 betrug die Grundflache 3 mal 1,5 Meter, 
d. h. 50 Zentimeter Platz neben und ein Meter vor der 
Pritsche. Ein kleiner Heizkorper wurde im Winter zeit- 
weise abgestellt, der Strohsack bei Dunkelarrest entzogen, 
wobei der Inhaftierte Wasser und Brot und nur jeden 
vierten Tag warmes Essen erhielt. In einer Fiinf-Liter- 
Wasserkanne befanden sich lediglich zwei Liter, die auch 
zum Waschen verwendet werden muBten. Bei Straf- 
verscharfung wurde der Gefangene an Handen und 
FiiBen gefesselt und stand ohne Striimpfe und Schuhe 
auf dem Steinboden. Arztliche Behandlung verwehrte 
man ihm trotz standiger MiBhandlungen. Als Mitte Juli 
1935 eine Besichtigung angesagt war, verlegte man die 
Halfte der Bunkerinsassen ins Lager. Trotzdem versuch- 
te der Eingekerkerte — vergeblich — sich der Kommis- 
sion bemerkbar zu machen. »Nachdem die Kommission 
weg war«, schilderte er wortlich, »wurde ich in Zelle 22 
zuriickgefiihrt. Hier wurde ich von Lang und Dessloch, 
der seit Mitte Juni Dienst machte, in Gegenwart von 
Verwalter Kantschuster aufs gemeinste mit Fausten 
verpriigelt, so daB ich in den nachsten Tagen am Ober- 
korper griine und gelbe Flecken, Stechen auf der Lunge, 
Rippenschmerzen bekam und mir jede Bewegung weh 
tat. Lang drosselte mich am Hals, Dessloch zog den 
Revolver, um mich niederzuschieBen, wenn ich die 
geringste Miene gemacht hatte, Widerstand zu leisten. 
>Du Hund, Du muBt verrecken, Du darfst nicht mehr 
lebend hier herauskommen<, schrie Dessloch immer 
wieder! Ich bekam wieder strengen Arrest, vom 21. Juli 
bis 8. August. Wasser und Brot; Hande aufs grausamste 
auf dem Riicken gefesselt; FuBschellen und Kette am 
nackten FuB, ohne Striimpfe und Schuhe trotz SteinfuB- 
boden; hartes Lager auf Holzpritsche, kein Hofgang. 
Lang und Dessloch schreien wiederholt, ich miisse 
verrecken, damit ich nicht lebend herauskame . . . Am 
10. August erstes Bad seit 7 Monaten, kalte Brause, 
wirkteaufHerz wie Peitschenschlag . . . Durch Dessloch 
grausamste MiBhandlung und Korperverletzung. Weil 
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Haftlinge werden durch das 
Tor des K.Z Esterwegen ge- 
trieben 

ich (beim sogenannten Hofgang — d. Verf.) angeblich 
nicht rasch genug lief, wurden Gefangene kommandiert 
— zuerst Bauer —, neben mir zu laufen und mir zum An- 
sporn in die Weichen, Kniekehlen, Fersen zu treten. Da 
sie dies schonend machten, lief Dessloch nun selbst neben 
mir und trat mich aufs heftigste mit seinen Reitstiefeln 
und stieB mich weiter, bis ich im Kies niedergestreckt 
war, wundenbedeckt. Hatte ich mich nicht mit letzter 
Kraft aufgerafft, hatte er mich wegen Gehorsamsverwei- 
gerung niedergeschossen ... (Am 16. September) muBte 
ich zu Lang in sein Zimmer, er nahm einen Stock aus 
dem Schrank und drohte mir furs nachste Mai 25 Hiebe 
an. Dann muBte ich erhitzt (durch die Hetzerei auf dem 
Hof — d. Verf.) mit jagendem Puls, angezogen unter 
die eiskalte Dusche, bis ich vom Rock bis zu den Schuhen 
tropfnaB war. Dann naB in den Hof zuriick — es war 
recht kiihl — und weiter marschiert. Hierauf wurde ich 
von Lang in Gegenwart von Kantschuster, naB in 
tropfnassen Kleidern, mit den Handen, Kopf nach 
unten, in Zelle 10 an den Bodenring angekettet. Hin- 
setzen mit Drohungen verboten. Mein Korper bildete 
dabei einen Halbkreis! Ich fror jammerlich, durch die 
MiBhandlung war ich aufs auBerste resp. total erschopft. 
Um 11 Uhr kamen Kantschuster und Lang, schwenkten 
eine Depesche, Lang rief: >Wieder ein Jud' weniger, Ihre 
Mutter ist tot.< Erst auf wiederholtes Bitten wurde ich 
losgekettet, trockene Sachen bekam ich nicht, muBte 
mich nackt in die Decke hiillen.«15 

Zu all den unmenschlichen Zustanden, Schindereien 
und MiBhandlungen kam hinzu, daB von der SS krimi- 
nelle Gefangene in Lagerfunktionen eingesetzt und 
gegen die politischen Haftlinge gehetzt wurden, so im 

Friihjahr 1935 in Esterwegen, wo sie alle Positionen bis 
hin zum Lageraltesten einnahmen. Ihr Regiment ver- 
schlechterte die Alltagssituation im Lager ungemein.16 

Angesichts der mannigfaltigen und stetigen Quiile- 
reien, Schikanen und Verbrechen sowie der UngewiBheit 
der Haftdauer verzweifelten einige KZ-Insassen und 
suchten ihrem Leben ein Ende zu setzen. »Selbst- 
mordversuche«, erklarte ein Gefangener, »waren Er- 
scheinungen, die in jedem Lager festzustellen waren, und 
ihre Ursache ist nur in dem blutigen Terror zu suchen.« 
Allein in Sachsenburg, schatzte ein Haftling, kam es 
zwischen August 1934 und Ende 1935 zu liber 35 
Selbsttotungsabsichten. In einem Fall gab hier ein 
Suizidversuch AnlaB zu einem Mord: Am 25. Dezem- 
ber 1935 stiirzte sich Paul Dorn — am 8. Juli 1935 
wegen seiner Tatigkeit in der Revolutionaren Gewerk- 
schaftsopposition verhaftet — aus dem 4. Stock. Noch 
im Fall erschoB ihn ein Posten »auf der Flucht«. 
Hingegen blieb zweifelhaft, ob sich am 7. Mai 1935 in 
Sachsenburg Paul Schraps durch Stiche mit dem Ta- 
schenmesser in den Hals selbst totete oder er ermordet 
worden war.17 

Oft tarnten die Morder ihre Bluttaten als Suizid. Am 
bekanntesten wurde in dieser Zeit die Ermordung Erich 
Muhsams in Oranienburg am 9. Juli 1934, unmittelbar 
nach Ubemahme der Lagers durch die SS. Einer ihrer 
Fiihrer bestellte den Schriftsteller zu sich und sagte ihm, 
wenn er sich nicht selbst erhange, werde man nachhelfen. 
Miihsam kehrte zu seinen Kameraden zuriick, betonte, 
daB er nicht Hand an sich legen werde und verteilte 
seine Habseligkeiten. Als abends die Gefangenen in die 

15 Deutschland-Bericht . . . 
v. August 1936, S. A 49, v. 
Dezember 1936, S. A 70fT., A 73, 
A 90f. u. A 95, v. Mai 1937, 

S. A 99 f.; Der Strafvollzug . . ., 
S. 3If.; Emendorfer, S. 95f.; 
Perk, S. 21; Frohlich, S. 82fT.; 
Bringmann/Diercks, S. 76 f. 

16 Gegen Imperialisms ..., 
S. 53 (Bericht von Alfred Lemm- 
nitz). 
17 Der Strafvollzug . .., S. 45; 
A rbeiter-Illustrierte-Zeitung v. 

17. 6. 1936; ZStA Potsdam, 
Reichsjustizministerium, 
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Schlafsale geschickt wurden, muBte er weiterarbeiten. 
Am nachsten Tag fand man ihn erhangt im Abort. 
Eingedenk seiner Versicherung sowie angesichts feh- 
lender Strangulierungsmerkmale und eines komplizierten 
Knotens, den das Opfer selbst nicht fertig bekommen 
hatte, blieben die Mithaftlinge dabei, daB Miihsam im 
Verwaltungsgebaude ermordet und die Leiche in die 
Latrine geschleppt worden war. Der abgesetzte Lager- 
fiihrer, den Miihsams Frau des Mordes beschuldigte, 
antwortete ihr, nicht die SA, sondem die SS sei dafur 
verantwortlich.18 »Der Name Eicke darf nicht vergessen 
werden«, klagte in diesem Zusammenhang ein ehe- 
maliger Haftling in der »Neuen Weltbiihne« vom 
25. Oktober 1934 an. »Er bleibe Symbol fur die teuf- 
lischste Form von Mord, fur die verachtlichste Sorte 
von Mordern.« 

Im Berliner Columbia-Haus wurden am 22. Marz und 
6. April 1935 Hans Hoppe und Kurt Wirtz wegen »tat- 
lichen Angriffs« erschossen. Zuvor hatte der Lagerkom- 
mandant Dr. Alexander Reiner seine Leute »scharf 
gemacht« durch »allgemeine AuBerungen wie, die Bande 
muBte erschossen werden« oder »das wertvollere Leben 
sei unbedingt zu schiitzen gegen das, gelinde gesagt, 
nicht wertvolle«. 

In Dachau brachten die Aufseher im Bunker zumin- 
dest zwei Haftlinge, Hans Muller und Franz Stiitzinger, 
am 10. und 15. Mai 1935 um. Ein anderer Gefangener 
starb am 26. Marz nach schweren MiBhandlungen. Vier 
weitere Haftlinge, davon drei im Mai, veriibten Selbst- 
mord. Im zweiten Halbjahr 1934 und 1935 kamen in 
Dachau zwolf Gefangene um.19 

In Esterwegen blieben die ErschieBungen »auf der 
Flucht« vorherrschend. Kurz vor Ubergang des Lagers 
auf die SS, am 20. Juni 1934, sollten Theodor Neubauer 
und Otto Nowak hinter der Postenkette arbeiten, was 
Neubauer verhinderte. Daraufhin schickte der Wacht- 
meister Rudi Kohlenbach den Sozialdemokraten Jo¬ 
hannes Bremer, einen Spaten zu holen, und schoB ihn 
mit der Pistole aus vier bis fiinf Metem Entfemung 
nieder. Schwer am Hals, Riicken und an den Beinen 
verletzt, holten ihn Sanitater und Mitgefangene ab. Vom 
Revier kam er sofort in den Bunker, wo ihn der Schiitze 
miBhandelte. Als sich die neue Lagermannschaft eta- 
bliert hatte, begann eine neue Serie von Todesschiissen. 
Als erster fiel ihr im Marz 1935 der Berliner Reklame- 
unternehmer Baron zum Opfer, der im Rechtsstreit 
mit einem Nazi lag. Baron wurde auf der Latrine 
erschossen, worauf man einen Haken neben ihn legte, 
mit dem er den Schiitzen angegriffen haben sollte. Am 
13. April, einen Tag nach seiner Einlieferung, wurde der 
sozialdemokratische Vorsitzende des Bergarbeiterver- 
bandes, Friedrich Husemann, beim »Sport« an der 
Postenkette durch zwei Schiisse in den Hals »auf der 

18 Miihsam, S. 28 ff. — Muh- 
sams Frau war 1936 und von 
1937 bis nach Stalins Tod in der 
UdSSR in Haft. 
19 ZStA Potsdam, Film 55 494; 

Die Toten von Dachau. Deutsche 
und Osterreicher. Ein Gedenk- 
und Nachschlagewerk, Munchen 
o. J., S. 21 fT.; Kimmel. S. 366; 
Der Strafvollzug ..., S. 49. 

Flucht« ermordet. Den schmutzigen und blutigen Leich- 
nam legten SS-Leute in eine Kiste, an der am nachsten 
Tag die Haftlinge zur Abschreckung vorbeiziehen muB- 
ten. Am selben Tag streckte ein Posten den Berliner 
Kunstmaler Paul Loewy neben seiner Karre mit fiinf 
Schiissen nieder, die jedoch nicht todlich waren. Am 
3. Mai fielen durch Todesschiitzen der Bremer Arbeiter 
Rohrs am Tage nach seiner Einlieferung, fiinf Tage 
spater der Frankfurter Rechtsanwalt Will Ohl, der zuvor 
25 Schlage auf dem Priigelbock bekommen und einen 
Selbstmordversuch unternommen hatte. Am 31. Mai 
folgte der Vorbeugungsgefangene Agranoff, den eine 
MG-Garbe im Liegen beim »Sport« totete. Und einen 
Tag vor seinem 21. Geburtstag endete das Leben des 
Schutzhaftlings Joseph Koefer aus Essen. Auf Grund 
der Mordhetze des SS-Unterfiihrers Gustav Sorge schoB 
der SS-Mann Hartmann aus unmittelbarer Nahe den 
Jungen in Brust und Kopf. Im August war auf gleiche 
Weise Otto Peters Opfer eines Mordes.20 

In Fuhlsbiittel, wo sich nach Behauptungen eines 
Hamburger Historikers unter dem neuen Kommandan- 
ten Rohde die Verhaltnisse angeblich gebessert hatten, 
wurde weiter miBhandelt. Rohde war nach der Schilde- 
rung des ehemaligen Haftlings Helmuth Warnke »ein 
typischer Menschenverachter, zugleich aber Tierfreund; 
er hielt sich einen Hund und war Vorstandsmitglied des 
Langenhorner Kleintierzucht-Vereins. Das Lager sah er 
als seinen ureigenen Kasernenhof an, von Natur aus der 
geborene KommiBkopf, fiihrte er sich entsprechend auf. 
Als einmal ein Gefangener eine Zellenwand bekritzelt 
hatte, pobelte er in einer Lautstarke, daB es durch den 
ganzen Bau schallte: >Beschmiert die Sau die Wande. 
Mit dem Ochsenziemer sollte man dir welche iiberziehen, 
du Miststiick!< und lieB den schwer Asthmaleidenden 
vierzehn Tage in Dunkelarrest stecken. Mit einem der 
Langenhorner Gefangenen machte er sich einen eigenen 
>SpaB<. Bei der Einlieferung und anschlieBenden Na- 
mensaufruf lieB er dessen Namen aus und wahrend 
die Verlesenen in den Bau einriickten, verblieb der Ge¬ 
fangene allein auf dem Gefangnishof zuruck, wo die SS- 
Posten sich einen Sport daraus machten, ihn mit ihren 
Gewehren von einem Winkel des Hofes in den anderen 
zu treiben. Nachdem sie ihren >SpaB< gehabt hatten, 
brachten sie ihn zum Kommandanten. Rohde jagte ihn 
dann den langen Zellengang so oft 'rauf und 'runter, bis 
er zu Boden stiirzte. Dann muBte er sich mit dem Gesicht 
zur Wand stellen, wobei Rhode ihn so heftig mit dem 
Kopf gegen die Wand schlug, daB Blut aus der Nase 
floB.« 

20 Dokumentationsarchiv des 
dsterreichischen Widerstandes, 
Wien (im folgenden: DOW, 
Wien), Nr. 819; ZStA Merse¬ 
burg. 1.5.1., Nr. 14 1169, Bl. 79 
u. 118; Der Gegen-Angriff v. 
12. 12. 1934 u. 12. 7. 1935; Perk, 
S. 73; Walter Adolph, Sie sind 
nicht vergessen. Gestalten aus 

der jungsten deutschen Kirchen- 
geschichte, Berlin 1972, S. 214f. 
u. 217f., Dok. 1 u. 2; ZStA Pots¬ 
dam, Reichsministerium fur 
kirchliche Angelegenheiten, 
Nr. 22 256, Bl. 97; Der Strafvoll¬ 
zug . .., S. 49f.; ZStA Potsdam, 
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Auch die Mordtaten setzten sich in Fuhlsbiittel fort. 
Nach Berichten von Johann Delker, der sich von Dezem- 
ber 1934 bis Mai 1935 dort befand, brachten die 
Schergen in dieser Zeit sieben Kameraden um, darunter 
am 20. Dezember 1934 den Reichstagsabgeordneten 
Reinhold Jiirgensen und am 16. Marz 1936 durch 15ta- 
gige nachtliche MiBhandlungen den Abgeordneten Hans 
Westermann. 

Tabelle 27 

Unvollstandige Aufstellung der im KZ Hamburg-Fuhlsbuttel Er- 
mordeten und in den Tod Getriebenen, September 1934 bis Fe- 
bruar 1936+ 

Todesdatum Todesopfer 

20. 7. 1934 Paul Karl Bach, geb. 1903, KPD 
14. 9. 1934 Ferdinand Buhk, geb. 1909, KJVD 
29. 10. 1934 Rudolf Harms, geb. 1905, KPD 
27. 11. 1934 Wilhelm Springer, geb. 1894, KPD 
20. 12. 1934 Reinhold Jiirgensen, geb. 1898, KPD 
21. 1.1935 Max Wriedt, geb. 1886, KPD 
27. 2. 1935 Friedrich Engler, geb. 1868, KPD 

9. 3. 1935 Heinrich Thes, geb. 1881 
16. 3. 1935 Hans Westermann, geb. 1890, KPD 
3. 5. 1935 Otto Hampel, geb. 1888, KPD 

26. 6. 1935 Katharina Corleis, geb. 1877, SPD 
31. 7. 1935 Hugo Niklas, geb. 1902, KPD 
31. 7. 1935 Wilhelm Rudolf Ochs, geb. 1866 
14. 8. 1935 Friedrich Wilhelm Hoffmann, geb. 1889, KPD 

3. 1. 1936 Wilhelm Hagen, geb. 1899, KPD 
7. 1. 1936 Richard Rosin, geb. 1888, KPD 
3. 2. 1936 Hans Walter Kramer, geb. 1910, KJVD 

+ Ohne nach MiBhandlungen in Fuhlsbiittel an anderen Orten 
Verstorbene 

Quelle: Diercks, S. 15ff. 

In der Lichtenburg kamen nach unvollstandigen 
Unterlagen zwischen Mitte 1934 und Mitte 1936 min- 
destens sechs Haftlinge um. 

Die Zahl der Toten in Sachsenburg zwischen August 
1934 und Ende 1935 schatzte ein Gefangener auf iiber 
20.21 Von ihnen wurde auf besonders grausame Art der 
Redakteur der sozialdemokratischen Dresdner »Volks- 
zeitung«, Dr. Max Sachs, am 5. Oktober 1935 ermordet. 
SS-Leute steckten ihn sofort nach seiner Ankunft in 
Arrest und miBhandelten ihn dort. Am nachsten Tag 
muBte er im Jauchekommando Schlimmes aushalten, 
nachts wieder in der Zelle. Am Morgen kam er in den 
Steinbruch, dann erneut ins Jauchekommando. Danach 
preBte man ihn in einen Waschtrog und scheuerte ihn 
mit Schrubbem, daB ihm die Haut in Fetzen hing, zog 
den Verletzten anschlieBend an den FiiBen die Treppe 
hinunter und warf ihn in den Bunker, wo er starb. Die 
Heimbiirgin, iiber den Anblick entsetzt, verweigerte eine 

21 Timpke, S. 21; Gestapo- Drobisch, Lichtenburg, S. 43; 
Gefangnis Fuhlsbiittel, S. 33f. u. Arbeiter-Illustrierte-Zeitung v. 
63 ff.; Bringmann I Diercks, S. 71; 17. 6. 1936. 

Bestattung. Als ein Haftling sich iiber das Verbrechen 
auBerte, diktierte ihm der Lagerkommandant 25 Hiebe 
auf dem Bock und 42 Tage strengen Arrest zu.22 

Besichtigungen 

Besichtigungen der Konzentrationslager kamen nicht 
allzu oft vor. Man zeigte dann den Besuchern haBlich 
aussehende Vorbeugungshaftlinge mit etlichen Vorstra- 
fen oder — wie in Dachau — einen geistig Behinderten, 
der nicht mehr aus dem Lager heraus wollte. Politische 
Haftlinge wurden kaum vorgefiihrt, es sei denn in Reih 
und Glied, wo sie niemand fragte. Sie konnten ohnehin 
nicht den Besuchern die Wahrheit ins Gesicht sagen, 
zum Beispiel Bormann und Himmler im Marz 1935 in 
Esterwegen, dem sachsischen Gauleiter Martin Mutsch- 
mann im Mai 1935 in Sachsenburg oder den Reichs- und 
Gauleitern der NSDAP im Juni 1936 in Dachau. Als 
einmal italienische Faschisten das bayerische Lager 
besichtigten, antwortete ein Haftling ihnen, er wisse 
nicht, warum er eingesperrt worden sei, worauf er mit 
100 Hieben und 42 Tagen Arrest bestraft wurde.23 

In die Reihe dieser Besichtigungen gehorte nicht der 
Besuch eines Vertreters des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz im Oktober 1935. Vorausgegangen 
war ihm ein Antrag Hitlers vom August 1934, das Genfer 
Komitee moge sich um die im Osterreich inhaftierten 
NSDAP-Mitglieder kiimmern. Im Gegenzug erwartete 
das Komitee, daB einer seiner Beauftragten die Konzen¬ 
trationslager sehen konne. Der Besuch kam nach lan- 
geren Verhandlungen iiber ein Jahr spater zustande. 
Zuvor muBten in Esterwegen Haftlinge das Lager her- 
richten, und eine groBere Anzahl ihrer miBhandelten 
Kameraden wurde weggebracht. Nach der Besichtigung 
dankte der President des Internationalen Komitees, 
Max Huber, dem Prasidenten des Deutschen Roten 
Kreuzes, Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und 
Gotha, am 25. Oktober 1935, daB es dem Delegierten, 
dem Schweizer Carl Burckhardt, ermoglicht worden 
war, »in unmittelbaren Kontakt mit der Geheimen 
Staatspolizei zu treten; die Herren dieses Amtes haben 
ihrerseits die Durchfiihrung der Mission in jeder Weise 
erleichtert. Besondere Dankbarkeit weiB unser Delegier- 
ter dem Herrn SS-Gruppenfiihrer Heydrich, der ihm die 
zeugenlose, individuelle Unterhaltung mit den Schutz- 
haftlingen gestattete und ihm dadurch das Mittel in die 
Hand gab, seinen Bericht objektiv zu begriinden, wobei 
die Herrn Heydrich zugesagte Discretion iiber die Ein- 
zelaussagen der Haftlinge eine Selbstverstandlichkeit 
ist.« Burckhardt selbst teilte dem Herzog am 21. Novem¬ 
ber mit, er habe »alle organisatorischen, praktischen 
Belange der Lager auf der Hohe neuzeitlicher An- 

22 ZStA Potsdam, Film 55 494; 23 Deutschland-Bericht. .. v. 
Das Lied..., S. 21 ff. u. 42ff.; Marz 1937, S. A 103f.; ZStA 
Neuer Vorwdrts v. 1.3. 1936 u. Potsdam, Film 303; Walther\ 
6. 6. 1937. Arch. Dachau, Nr. 554. 
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Skizze in der »Arbeiter-Illustrierte-Zeitung« vom Dezember 1935 

forderungen« gefunden: »Wo dies — wie in Lichtenburg 
- nicht durchgehend der Fall ist, ist das Fehlende 
uberall im Entstehen begriffen.« Das erzieherische Ziel 
gegeniiber den politischen Haftlingen hange von den 
Lagerkommandanten ab, auf deren Eignung und Reife 
zu achten sei. In Dachau hatte er festgestellt, so fuhr 
Burckhardt fort, »daB die politischen Gefangenen die 
Gerechtigkeit des Lagerkommandanten, des Herrn SS- 
Oberfiihrers Deubel, anerkennen«. Allerdings behindere 
die gemeinsame Unterbringung von politischen Haft¬ 
lingen und Kriminellen den »Erziehungszweck«. Auch 
sei der durch die Vermischung entstehende Ehrverlust 
der politischen Gefangenen zu bedenken. Beidem diirfte 
eine Konzentrierung der Vorbeugungshaftlinge in einem 
Lager abhelfen. Auf die offentliche Meinung in der Welt 
konne eine strafrechtliche Regelung einzelner Falle 
vorteilhaft wirken. 

Dieses durchaus wohlwollende Urteil lieB der Herzog 
sogleich der Reichskanzlei zusenden und regte an. Hitler 
moge eine Einladung Burckardts »zur Besichtigung 

positiver Aufbauwerte des Neuen Reiches« erwagen. Am 
16. Dezember antwortete die Reichskanzlei, Hitler sei 
damit einverstanden. 

25 Jahre spater lieB sich Burckhardt in seinen Erinne- 
rungen allerdings anders aus: Er hatte iiber Heydrich bei 
Himmler darauf gedrungen, unangemeldet die Lager be- 
sichtigen und dort unter vier Augen mit jedem ge- 
wiinschten Haftling sprechen zu konnen, was ihm wider- 
willig zugestanden worden sei. Dem ihn begleitenden 
SS-Sturmbannfiihrer Tamaschke ware erst kurz vor dem 
Flug das Ziel Esterwegen mitgeteilt worden. Dort hatte 
ihm der sozialdemokratische Haftling Ernst Heilmann 
anvertraut, das Schlimmste sei, daB keine Anklage 
erhoben werde. Im iibrigen ware die Behandlung hunds- 
fottisch. Burckhardt beschrieb weiter, wie er von dem 
widerstrebenden Kommandanten Loritz eine kurze zeu- 
genlose Begegnung mit Carl von Ossietzky erzwungen 
hatte. Insgesamt waren von ihm 24 Haftlinge gehort 
worden, die Loritz als gewohnliche, zum Teil zu lebens- 
langlicher Haft verurteilte Verbrecher hinzustellen ver- 
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sucht hatte. Ihm ware auch der Arrest mit einem 
Gefangenen gezeigt worden, und er hatte schlieBlich 
eine Kolonne von 30 Kriippeln aus dem Moor kommen 
sehen, vermutlich lauter Kommunisten. Bei seinem 
durch die Gastgeber vorbereiteten Besuch in Dachau 
hatte er das Lager nur rasch in Augenschein genommen 
und sich gar nicht bemiiht, hinter die Fassade zu dringen, 
ahnlich in Oranienburg, was er ganz offensichtlich mit 
der Lichtenburg verwechselte. Burckhardt fugte seinem 
Erinnerungsbericht hinzu, ein knappes offizielles Schrei- 
ben ware von ihm an das Deutsche Rote Kreuz, ein 
anderes iiber einen Mittelsmann direkt an Hitler ge- 
gangen. In letzterem hatte er Schillers Schrift »Ver- 
brecher aus verlorener Ehre« erwahnt. Doch stand dies 
in Wirklichkeit in seinem Brief an den Herzog. Im 
iibrigen diirfte — wenn iiberhaupt — ein spezielles 
Schreiben an Hitler nicht anders als das an das Deutsche 
Rote Kreuz ausgefallen sein, sonst hatte Hitler kaum 
einer erneuten Einladung zugestimmt. Auch traf nicht 
zu, wie Burckhardt behauptete, daB Loritz wegen seiner 
Regiefehler bei dem Lagerbesuch verhaftet und selbst in 
einem Konzentrationslager festgesetzt worden ware. 
Loritz avancierte im Gegenteil am 1. April 1936 zum 
Kommandanten von Dachau. Weiter wurden nie, wie 
sich Burckhardt riihmte, auf Grund seines Berichts 
kriminelle und politische KZ-Haftlinge getrennt. Seine 
Geisteshaltung offenbarte sich wahrend der neuen Reise 
im Mai 1936, wo er Lager fur den Autobahnbau und 
des Arbeitsdienstes besichtigte und lobende Worte fand, 
zugleich sich antibolschewistisch auBerte.24 

Beziiglich anderer Besichtigungsantrage teilte am 
30. November 1935 das Gestapa dem Auswartigen Amt 
mit: »Der Besuch auslandischer, marxistischer oder 
kommunistischer Delegationen, die in der obenbezeich- 
neten Absicht Deutschland bereisen wollen, ist uner- 
wiinscht.« Und der Politische Polizeikommandeur wie- 
derholte am 16. Marz 1936, auslandische Delegationen 
diirften nicht empfangen werden. Den Antifaschisten 
und Exil- sowie auslandischen Publikationen die Mog- 
lichkeit zu nehmen, sich auf Naziorgane und amtliche 
Texte zu beziehen, hatte schon das Schreiben Heydrichs 
an den preuBischen Justizminister vom 20. Juli 1934 be- 
absichtigt, Veroffentlichungen von Anordnungen iiber 
die Schutzhaft waren unangebracht. Dasselbe bezweckte 
die Anweisung der Bayerischen Politischen Polizei 
vom 28. Januar 1936, Presseveroffentlichungen iiber In- 
schutzhaftnahmen grundsatzlich zu unterlassen.25 

Gottesdienste 

Hinsichtlich der Gottesdienste in den Lagern schrieb 
Heydrich am 24. Juli 1934 an den Kommandanten des 

24 ZStA Potsdam, Film Mission 1937-1939, Munchen 
19 695; Deutschland-Bericht.. . 1962, S. 53ff. 
v. August 1936, S. A 55 f.; Carl 25 ZStA Potsdam, Film 14 375 
J. Burckhardt, Meine Danziger u. 14 366; GStA Berlin, Rep. 

84a, Nr. 3715, Bl. 270. 

KZ Lichtenburg: Von kirchlicher Seite ware eine seel- 
sorgerische Betreuung der KZ-Haftlinge angeregt wor¬ 
den. Sie sei bis auf Widerruf gestattet, und zwar 
abwechselnd je Woche getrennt durch einen protestanti- 
schen und einen katholischen Gottesdienst. Eine Beichte 
bliebe verboten. Das katholische Pfarramt in Torgau 
teilte daraufhin am 16. September dem erzbischoflichen 
Generalvikariat in Paderborn mit, daB die Ostern 
vorlaufig eingestellten Gottesdienste in der Lichtenburg 
wieder stattfinden wiirden. Der Geistliche regte zugleich 
an, wegen des Beichtverbotes auf eine Anderung hin- 
zuwirken. Das Generalvikariat und der Erzbischof 
wandten sich deswegen von September 1934 bis Juni 
1935 mehrmals an das preuBische Kultus- und das 
Reichskirchenministerium, worauf am 6. Juli 1935 Hey¬ 
drich antwortete: »In den Lagern befmden sich jene 
Staatsfeinde, deren Verhalten es zur dringenden Not- 
wendigkeit macht, sie von der AuBenwelt strengstens zu 
isolieren. Es kann nicht geduldet werden, daB Schutz- 
haftgefangene mit Personen der AuBenwelt in Be- 
riihrung kommen, ohne daB durch eine polizeiliche 
Uberwachung die Art der Begegnung festzustellen ist.« 
Ausnahmen zur Beichte wurden nicht gemacht, zumal 
sie auch benutzt werden konne, Haftlinge zu begunstigen 
und auf Wachmannschaften »politisch im staatsab- 
traglichen Sinne einzuwirken«. 

In der Lichtenburg hielt Pfarrer Wilhelmi bis August 
1935 Gottesdienste ab. Das Wohlwollen der SS, das er 
empfand, ging auf seine Zugehorigkeit zu den pronazi- 
stischen Deutschen Christen zuriick. Jedenfalls erinnerte 
sich der Haftling Walter Kramer an die Worte des Geist- 
lichen: »Wir sollten in uns gehen und Reue iiber unsere 
Missetaten empfinden. Dem Fiihrer sollten wir dankbar 
sein, daB er uns fur langere Zeit davor bewahre, neue 
Verbrechen zu begehen.« Derart »eiferte er und be- 
schimpfte uns, nannte uns Verbrecher und Kriminelle«. 

Neben Sachsenburg, wo geistliche Gefangene im 
Fruhjahr/Fruhsommer 1935 Gottesdienste verlangten, 
fanden sie in Dachau statt. Evangelische Teilnehmer 
waren etwa 40 bis 50 Haftlinge, hingegen Katholiken 
immer weniger, da sie aufgeschrieben und montags zum 
Strafexerzieren kommandiert wurden.26 

Haftpriifungen 

Die im SchutzhafterlaB vom April 1934 vorgesehene 
vierteljahrliche Haftiiberpriifung blieb formal. Fast 
wortlich wiederholten sich die Beurteilungen, so aus 
Sachsenburg: »noch schwerer Marxist« (25. Juli 1935), 
»andauerndes Lacheln zeugt von einer gewissen innerli- 
chen Verhohnung der Lagerleitung«, »verbissener Bur- 

26 ZStA Potsdam, Reichsmini- EOK, Generalia, V 72, Bd. XIII, 
sterium fur kirchliche Angele- unfol.; ZPA, EA 1782; Walther\ 
genheiten, Nr. 22 297, Bl. 78 — 88 Deutschland-Bericht. . . v. Mai 
u. 107-109; EZA in Berlin, 1937, S. A 99. 
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sche« (10. September 1934), »unterhalt sich mit Elemen¬ 
tal, die nie nationalsozialistisch denken und handeln 
werden« (14. September 1934), »verstockter Kommu- 
nist« (17. Oktober 1934), »merkt an seinen scheuen 
Blicken, daB er kein reines Gewissen hat«, »geistig 
sehr auf der Hohe« (beides 31. Oktober 1934), »kommu- 
nistische Ideengange noch nicht abgelegt« (16. Novem¬ 
ber 1934) und so weiter bis: »verbissener und verbohrter 
Kommunist« (20. Januar 1936).27 

Solche stereotyp wiederkehrenden Wendungen fielen 
sogar im Gestapa auf, so daB es am 24. September 1935 
griindliche Nachpriifung und eingehende Begriindung 
fur fortdauemde Schutzhaft verlangte. Dabei durfe die 
beanstandete Fiihrung nicht ohne weiteres die Haft- 
verlangerung rechtfertigen.28 Was auch immer AnlaB 
dieser Ermahnung gewesen sein mag: In der Praxis 
anderte sich kaum etwas. 

Im Zuge der von Hitler am 7. August 1934 anlaBlich 
der Vereinigung der Amter des Reichsprasidenten und 
-kanzlers verkiindeten Entlassungen, die namhafte Kom- 
munisten und Sozialdemokraten ausnahm, kamen bis 
Ende August neben fast alien wahrend der sogenannten 
Rohm-Affare Festgesetzten in PreuBen auch 742, in 
Bayern 543 und in Sachsen 258 Schutzhaftlinge frei. In 
den nichtpreuBischen Landern gehorten wohl gleichfalls 
am 30. Juni/1. Juli Eingesperrte dazu.29 

Goring lieB dabei verkiinden, kunftig werde die 
Inschutzhaftnahme zugunsten von Justizverfahren stark 
eingeschrankt. Doch schon am 13. Dezember wies Frick 
alle Landesregierungen an, Antifaschisten starker zu 
verfolgen: »Die Zeit der Gnadenerlasse ist vorbei. Wer 
es unternimmt, die Hand gegen den nationalsozialisti- 
schen Staat zu erheben, soli furderhin erfahren, daB 

27 ITS Arolsen, Hist. Abt., 29 ZPA, St 47/9, Bd. 2; Bay 
Sachsenburg, Nr. 1, Bl. 9 u. 27, HStA, MA 106 299, Bl. 53; ZStA 
12, Bl. 60/61, 90, 100 u. 145. Potsdam, Film 19 609. 
28 MA Potsdam, WS 03.40/1, 
Bl. 110. 

dieser Staat, so milde und versohnungsbereit er bisher 
sich zeigte, auch ebenso entschlossen und riicksichtslos 
Staatsfeinde unschadlich zu machen weiB.«30 

Nach wie vor blieben die ehemaligen KZ-Haftlinge 
unter Oberwachung. Zweck sei, hieB es in dem ErlaB 
des sachsischen Innenministeriums vom 25. Februar 
1935, den jeweiligen Aufenthalt, die politische Ein- 
stellung und Betatigung der Entlassenen sowie ihren 
Umgang mit anderen Personen festzustellen, und zwar 
in Zusammenarbeit zwischen Polizei, staatlichen Am- 
tern und Stellen der NSDAP. Es konne Meldepflicht 
und Aufenthaltsbeschrankung verhangt werden. Fur 
alle Entlassenen seien Karteikarten anzulegen. Jede 
Veranderung musse das Gestapa in Dresden erfahren. 
Ahnliche Bestimmungen trafen das preuBische Gestapa 
am 3. Mai und die Bayerische Politische Polizei am 
15. November 1935. In Thiiringen erfaBte die Uber- 
wachung laut einer Anweisung vom 7. Mai 1936 auch 
die, welche entlassene Haftlinge an ihren Heimatorten 
begriiBten und ihnen materiell halfen. 

Die Folge von Drohungen bei der Entlassung und der 
folgenden Uberwachung war, daB ehemalige Haftlinge 
oft schwiegen, wenn sie nach ihren Erlebnissen gefragt 
wurden. »Sie sind derart eingeschuchtert«, stellte ein 
sozialdemokratischer Informationsdienst fest, »daB sie 
einem meist fluchtartig ausweichen, wenn sie fiirchten, 
daB man sie ansprechen will. Im giinstigsten Fall kann 
man einmal von einem ganz guten Freund die AuBerung 
horen: >Spater kann ich Euch einmal Dinge erzahlen, 
da werdet Ihr staunen.< «31 

30 Berliner Nachtausga.be v. 
1. 9. 1934; SS im Einsatz, S. 94. 
31 StA Leipzig, AH Leipzig 
Nr. 1754, Bl. 142-144; ZStA 
Potsdam, Film 2428; BA 

Koblenz, R 58/264, Bl. 150; StA 
Weimar, Kreisamt Schleiz, 
Nr. 313, Bl. 13; Deutschland- 
Bericht. . . v. Marz 1935, S. A 89. 
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NS-Justiz 
und KZ-Verbrechen 

In den ersten Jahren der Nazidiktatur hat es ver- 
schiedentlich Versuche gegeben, in den Konzentrations- 
lagern oder anderen Folterstatten veriibte Grausam- 
keiten gerichtlich aufklaren und ahnden zu lassen. Oft 
basierten diese Anstrengungen auf Strafanzeigen, die 
mutige Angehorige ermordeter Antifaschisten bei der 
Polizei oder Staatsanwaltschaft erstatteten.1 Zuweilen 
stammten sie von Personen, die entweder in Ausubung 
ihres Berufs (Arzte, Heimbiirgen, Standesbeamte, 
Rechtsanwalte)2 oder als zufallige Zeugen Kenntnis von 
solchen Verbrechen erlangt hatten. Im Friihjahr 1933 
stellten wiederholt Vertreter damals noch nicht verbote- 
ner demokratischer Parteien und Organisationen ent- 
sprechende Forderungen.3 SchlieBlich gab es vor allem 
1933/34 einzelne Staatsanwalte und Untersuchungs- 
richter, die bemuht waren, die Ursachen ihnen bekannt 
gewordener unnatiirlicher Todesfalle aufzuklaren.4 In 
der iiberwiegenden Mehrzahl blieben diese Bemiihungen 
vollig ergebnislos, weil das NS-Regime fast iiberwiegend 
eine systematische und fortgesetzte Politik der Straf- 
vereitelung bzw. der Verhinderung des Vollzugs even- 

1 Zu den Anzeigeerstattern zahl- 
ten u. a. die Mutter der in Ber¬ 
lin bzw. Miinchen erschlagenen 
Antifaschisten Gunther Joachim 
und Hugo Handschuch, der 
Sohn des in Esterwegen umge- 
brachten Vorsitzenden des Berg- 
arbeiterverbandes und SPD- 
Reichstagsabgeordneten Fried¬ 
rich Husemann sowie die Witwe 
Ida Hurras. Sie konnte sogar 
einen der an der Ermordung ihres 
Ehemannes, des Kommunisten 
Otto Hurras, im KZ Lichtenburg 
Beteiligten namhaft machen 
(Staatsanwaltschaft Torgau, 
Aktenzeichen 3 J 285/34). In 
Hohenstein-Ernstthal erzwang 
Pfarrer Kurt Rietzsch ein Ermitt- 
lungsverfahren, nachdem es ihm 
gelungen war, zu den dort 
Gepeinigten bis in die Gefangnis- 
zellen vorzudringen (Gerhard 
Fuhrmann, Brauner Terror stieB- 
auf groBen Einwohnerprotest, 
in: Freie Presse v. 25. 6. 1987). 
Verschiedentlich erstatteten auch 
Opfer, die die MiBhandlungen 
uberlebten, Anzeige. so der Kon- 
sul und Handelsrichter a. D. 
Robert Gerlach (ZStA Potsdam, 
Film 55 494). 

2 Eine bis in den Niirnberger 
HauptkriegsverbrecherprozeB 
(Auszug in IMG, Bd. 33, S. 56ff, 
Dok. 3751-PS) reichende Publizi- 
tat erlangte die Meldung der 
Heimburgin Charlotte Hunger, 
die am Leichnam des am 
5. 10. 1934 im KZ Sachsenburg 
ermordeten Redakteurs der 
Dresdner Volkszeitung, Maximi¬ 
lian Sachs, die Spuren der an ihm 
vollzogenen Folterungen fest- 
stellte. 
3 So leitete Hermann Schlimme 
im Namen des Allgemeinen 
Gewerkschaftsbundes am 
21. 3. 1933 dem Gestapochef 
Diels eine Denkschrift »Terror- 
akte und Uberfalle« zu und for- 
derte die unverzugliche Beseiti- 
gung der »unwurdigen und un- 
menschlichen Zustande« (Archiv 
des Generalstaatsanwalts der 
DDR, 243-50-1981). 
4 Uber das Ergebnis derartiger 
Ermittlungen in Dachau: Gruch- 
mann, S. 415ff. - Der Studie ist 
freilich nicht im Detail zu entneh- 
men, inwieweit diese Recherchen 
auf Anzeigen beruhten. 

tueller Verurteilungen betrieb. Dabei bediente er sich 
dreier Methoden: der Amnestie, der Niederschlagung 
und der Begnadigung. 

Amnestien 

In den meisten Fallen war den Anzeigen schon deshalb 
jedes positive Resultat versagt, da die in Betracht 
kommenden Untaten oft unter einen der zahlreichen 
Straffreiheitserlasse Fielen. Denn bezeichnenderweise 
gab es in keinem vergleichbaren Zeitraum der deutschen 
Geschichte auch nur annahernd so viele Amnestien (der 
Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet 
»Vergessen«) wie zwischen dem 30. Januar 1933 und 
dem 1. September 1939. Die erste datierte vom 21. Marz 
1933. Ihr folgten weitere, anlaBlich der Ubernahme der 
Reichsprasidentenschaft durch Hitler am 7. August 
1934, im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 
in Berlin am 23. April 1936, nach der Besetzung Oster- 
reichs am 30. April 1938.5 Dazu kamen zwei Straffrei¬ 
heitserlasse mit lokal begrenzter Wirkung: die Saar- 
amnestie vom 28. Februar 1935 und die Sudetenam- 
nestie vom 7. Juni 1939.6 Damit erschopften sich solche 
Bestimmungen noch nicht. Bis zum 16. Februar 1934 
konnten auch die Regierungen der deutschen Lander 
derartige Erlasse verabschieden7, wovon sie verschie¬ 
dentlich Gebrauch machten, so durch die nach dem 
preuBischen Justizminister benannte »Kerrl-Amnestie« 
vom 25. Juli 1933, die bayerische Verordnung uber die 
Gewahrung von Straffreiheit vom 2. August 1933 sowie 
die gleichnamige badische Verordnung vom 8. Novem¬ 
ber 1933.8 SchlieBlich erging am 1. September 1939 ein 

5 RGB!., 1933, T. I, S. 134, 1934, 
T. I, S. 769, 1936, T. I, S. 738, 
1938, T. I, S. 433. - Daneben 
ergingen mehrere Wirtschafts- 
und Devisenamnestien (RGBl., 
1936, T. I, S. 1015; Reichssteuer- 
blatt 1938, S. 1001 u. 1082), auf 
die hier nicht einzugehen ist. 
6 RGBl., 1935, T. I, S. 309, 1939, 
T. I, S. 1023. - Die zuvor durch 
volkerrechtliche Vertrage veran- 
kerten AmnestiemaBnahmen fur 
das Saarland (RGBl., 1934, T. II. 
S. 735, u. 1935, T. II, S. 121) bzw. 
das Sudetengebiet (RGBl., 1938, 
T. II, S. 901) konnen hier auBer 
Betracht bleiben. 

7 Diese Befugnis hob Art. 2 des 
Ersten Gesetzes zur Uberleitung 
der Rechtspflege auf das Reich 
auf: »Amnestien konnen nur 
durch ein Reichsgesetz erlassen 
werden.« (RGBl., 1934, T. I, S. 
91). 
8 Justizministerialblatt (im fol- 
genden: JMBI.), 1933, S. 236; 
GVBl., 1933, S. 211 und Ba- 
disches Gesetz- und Verordnungs- 
blatt, 1933, S. 239. - Die aus- 
schlieBlich auf Bagatelldelikte 
der allgemeinen Kriminalitat er- 
streckten landesrechtlichen Be¬ 
stimmungen, wie das sachsische 
Gesetz uber die Gewahrung von 
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— gleichfalls Amnestiecharakter tragender — allge- 
meiner GnadenerlaB fiir die Wehrmacht, der am 9. Sep¬ 
tember 1939 durch eine analoge Bestimmung fiir die 
Zivilbevolkerung erganzt wurde.9 

In Recht und Gesetzlichkeit verpflichteten Staaten 
gibt es Amnestien allenfalls bei besonders bedeutsamen 
politischen Ereignissen wie z.B. dem Amtsantritt eines 
neuen Staatsoberhauptes oder staatlichen Jubilaen von 
groBer Gewichtigkeit. Mit ihnen werden Kollisionen, 
die in einem exakt bezeichneten Zeitraum zwischen dem 
Verhalten einzelner Burger und den Strafrechtsnormen 
entstanden sind, durch einen allgemeinen Akt der Gnade 
aufgelost: Der Staat erklart, das tatsachliche oder auch 
nur vermeintliche Fehlverhalten der Betroffenen zu 
»vergessen«. Auf diese Weise wird ein meist endgiiltiger, 
zuweilen aber auch an Auflagen gebundener SchluB- 
strich unter jenen Widerspruch gezogen, der zwischen 
dem Tun bzw. Unterlassen bestimmter Personen und 
dem Gesetz bestand. 

Die Haufung derartiger Erlasse in den Jahren 1933 
bis 1938 war keineswegs ein Ausdruck von Rechts- 
sicherheit, geschweige denn von individueller Gerechtig- 
keit. Im Gegenteil: Ihre Vielzahl stellte entgegen den 
schwiilstigen Behauptungen ihrer Kommentatoren10 ein 
Indiz fur die Kriminalisierung weiter Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens dar. SchlieBlich kann ein 
Gesetzgeber nur jenes Tun oder Unterlassen fur straffrei 
erklaren, das zuvor mit Sanktionen bedroht war. Un- 
beschadet der ohnehin nicht zu iibersehenden rechts- 
politischen Grenzen des juristischen Instituts der Am- 
nestie11 wurden die Straffreiheitserlasse des Naziregimes 
durch Besonderheiten gepragt, die sie sowohl formell 
als auch inhaltlich grundlegend von gleichartigen Be- 
stimmungen unterscheiden, die in anderen Staaten bzw. 
von anderen Gesetzgebern ergingen. Das zeigten vor 
allem zwei vollig entgegengesetzte Komponenten: Ihr 
Anwendungsbereich auf die herkommliche Kriminalitat 
— die iiblicherweise zu den bevorzugten Zielgruppen 
solcher MaBnahmen gehort — war immer auBerordent- 

Straffreiheit vom 28. 4. 1933 
(Sachsisches Gesetzblatt, 1933, S. 
55) und die Allgemeine Verfu- 
gung des preuBischen Justizmi- 
nisters vom 2. 8. 1933 (JMBl., 
1933, S. 259f.), sind hier nicht 
berucksichtigt. 
9 RGBL, 1939, T. I, S. 1549 und 
1753. 
10 So erklarten zwei Ministerial- 
beamte: »Inhalt und Umfangder 
Gnade werden allein vom Fuhrer 
bestimmt. Der Begnadigungsakt, 
auch wenn er nicht als Einzel- 
begnadigung, sondern im Wege 
der Gesetzgebung als StrafTrei- 
heitsgesetz ergeht, bedeutet, 
staatsrechtlich gesehen, stets 
einen Akt der Fiihrerhoheit.« 
{Fritz Grau/ Karl Schafer. Das 
deutsche Gnadenrecht, Berlin 
1939, T. I, S. 13). 

11 SchlieBlich bewirkt selbst die 
ausgewogenste Amnestie eine 
Bevorzugung einzelner Straftater 
oder Verdachtiger allein deshalb 
weil die ihnen zur Last gelegten 
Straftaten zufallig in einem be- 
stimmten Zeitraum erfolgten. Je 
allgemeinverbindlicher eine 
generelle Strafbefreiung ist, um- 
so mehr enthalt sie Elemente der 
Privilegierung von Straftatem 
unabhangig von der Schwere und 
gesellschaftlichen Gefahrlichkeit 
der ihnen zur Last gelegten straf- 
baren Handlungen. Ein weiser 
Gesetzgeber wird daher Amne¬ 
stien nur ausnahmsweise verkun- 
den und sie dann so gestalten, 
daB sie an die Erwartung kunftig 
straffreien Verhaltens gebunden 
sind. 

lich beschrankt. Haufig lag die Grenze sogar, wie bei den 
propagandistisch besonders ausgeschlachteten »01ym- 
pia«- und »GroB-Deutschland«-Amnestien, bei Frei- 
heitsstrafen von einem Monat. Wer eine hohere Strafe 
erhalten hatte, fiel nicht unter die Amnestien. Dem- 
gegeniiber enthielten diese jedoch fur alle Verbrechen, 
die an Antifaschisten veriibt worden waren, eine ganz 
andere Orientierung. Den Beschuldigten dieser Krimi¬ 
nalitat wurde durchweg »ohne Riicksicht auf die Hohe 
der verwirkten Strafe« die Straffreiheit verbiirgt. Mehr 
noch: Verschiedene Amnestieerlasse beschrankten sich 
sogar ausschlieBlich darauf, derartige Untaten zu legali- 
sieren.12 So bestimmte Paragraph 1 der Verordnung 
vom 21. Marz 1933: »Fiir Straftaten, die im Kampf fiir 
die nationale Erhebung des Deutschen Volkes, zu ihrer 
Vorbereitung oder im Kampf fiir die deutsche Scholle 
begannen worden sind, wird Straffreiheit nach MaBgabe 
der folgenden Bestimmungen gewahrt.« Das bedeutete 
den ErlaB aller noch nicht verbiiBten rechtskraftigen 
Strafen, die Einstellung der anhangigen Verfahren und 
das Verbot, neue Ermittlungen aufzunehmen.13 

Damit erwies der Unrechtsstaat den im ganzen Lande 
notigenden und pliindernden, folternden und morden- 
den Schlagerkolonnen seine Referenz, die sich oft — 
treffend in des Wortes schlimmster Bedeutung — Kom- 
mando zur besonderen Verwendung, Rolltrupp oder gar 
Mordsturm nannten. Uneingeschrankte Straflosigkeit 
wurde zugleich fiir alle jene Bluttaten gewahrt, die schon 
vor der Machtiibertragung veriibt worden waren. Selbst 
die deshalb von Gerichten der Weimarer Republik 
rechtskraftig Verurteilten kamen in diesen Tagen auf 
freien FuB. So offneten sich — iibrigens schon sechs 
Tage vor der Amnestie — die Zuchthaustore fiir die 
fiinf beriichtigten Nazimorder, die am 9. August 1932 
im oberschlesischen Potempa den kommunistischen 
Arbeiter Konrad Pietrzuch iiberfallen und vor den 
Augen seiner Mutter bestialisch umgebracht hatten.14 

DaB die Verordnung vom 21. Marz 1933 aber nicht 
nur an Nazis adressiert war, sondern einen Freibrief fiir 
alle beinhaltete, die in der Weimarer Republik Demo- 
kraten ermordet hatten, beweist u. a. das Schicksal von 
Heinrich Tillessen, einem der beiden Morder des am 
26. August 1921 erschossenen Reichsministers Matthias 
Erzberger: Der Beschuldigte war urspriinglich nach 
Spanien gefliichtet. 1932 kehrte er unter falschem 
Namen nach Deutschland zuriick. Als er erfuhr, daB 
auch sein Verfahren eingestellt wurde, offenbarte er seine 
Identitat, lieB sich vom Nazistaat dekorieren und lebte 
fortan unbehelligt in Heidelberg, wo er SchlieBlich im 

12 Neben der Verordnung v. 
21. 3. 1933 traf das auf von den 
Landem verkundete Amnestien 
zu. 
13 RGBL, 1933, T. I, S. 134. 
14 Eine eigens dazu gebildete 
Strafkammer des Landgerichts 
Beuthen verurteilte am 22.8.1932 
den Nazi-Ortsgruppenleiter von 
Potempa, Paul Lachmann, ge- 

meinsam mit den SA-Leuten 
Reinhold Kottisch, Rufin Wol- 
nitza, August Graupner und Hel- 
muth Josef Muller zum Tode 
(Aktenzeichen: 6.G.961/32). Al- 
lerdings wurden alle funf mit auf- 
falliger Eile bereits am 2. 9. 1932 
zu lebenslangem Zuchthaus be- 
gnadigt. 
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Mai 1945 von der franzosischen Besatzungsmacht inhaf- 
tiert wurde. Die Verherrlichung des politischen Mordes 
und die offentliche Glorifizierung der nationalistischen 
Morder charakterisierten den Nationalsozialismus seit 
seinen Anfangen. Hitler gab dieser Begunstigung der de 
facto und de jure des Mordes Uberfiihrten nach dem 
Mord von Potempa offen Ausdruck: »Wenn man mir 
vorwerfen will, daB ich mich mit Mordern identifiziere, 
so sage ich: Nein, aber mit meinen Kameraden identifi¬ 
ziere ich mich! Die Verurteilten in Beuthen sind meine 
Kameraden, weil sie mit uns fur Deutschland gekampft 
haben. Und bei mir erlischt die Kameradschaft nicht, 
wenn einmal einer einen Fehltritt getan hat.«15 

In der Tat: Die Nazipartei stellte sich, einmal von ganz 
wenigen Ausnahmen abgesehen (in denen sich die 
Tater meist an eigenen Parteigangern vergriffen hatten), 
immer wieder schiitzend vor ihre uniformierten Morder 
und Totschlager. Die ab 1933 erlassenen Straffreiheits- 
gesetze dokumentierten diese innige Verbundenheit. 
Jede der reichsweit wirkenden Naziamnestien verbiirgte 
gerade diesem Personenkreis die Freistellung von Strafe. 

Gleichwohl beschwor das Rechtsinstitut der Amnestie 
(da es an bestimmte formelle Erfordernisse gebunden 
war) fur die Nazis auch Unwagbarkeiten herauf. Zu- 
nachst bedingte es die Gesetzesform16 und damit die 
Veroffentlichung im Reichsgesetzblatt. So wurde dort 
wiederholt offentlich die Existenz der »durch Ubereifer 
im Kampfe fur den nationalsozialistischen Gedanken« 
veriibten Verbrechen eingestanden. Diese Publizitat 
machte es wiederum erforderlich, den Charakter der zu 
amnestierenden Straftaten zu tarnen. Deshalb waren — 
zwar mehr zur Tauschung der Offentlichkeit denn zur 
Orientierung der Justiz — zumindestjene »Handlungen« 
vom StraferlaB auszuschlieBen, »bei denen die Art der 
Ausfiihrung oder die Beweggriinde eine gemeine Ge- 
sinnung des Taters erkennen lassen«, wie es im Gesetz 
vom 7. August 1934 hieB, das erstmals auf eine solche 
Passage nicht verzichtete.17 Selbstverstandlich hat man 
den Straftatern aus den Reihen der SA und SS — 
jedenfalls soweit sie sich nicht an Nazi-Parteigangern 
vergriffen hatten — nahezu durchweg eine ehrenhafte 
Gesinnung und damit ihre Amnestiewiirdigkeit be- 
scheinigt. Ein einziges Mai, namlich vor den Olympi- 
schen Sommerspielen 1936, wurde sogar ein objektiveres 
Kriterium formuliert: »Ausgenommen sind vorsatzliche 
Zuwiderhandlungen (man beachte diese vornehme Um- 
schreibung! — d. Verf.), durch die der Tod eines 
Menschen herbeigefiihrt worden ist.«18 Dieser Aus- 
schluBgrund tauchte spater nicht mehr auf. 

15 Volkischer Beobachter v. 
9. 9. 1932. 
16 Beim »FiihrererlaB« vom 
7. 6. 1939 hielt man sich freilich 
schon nicht mehr an dieses 
Formerfordemis. 
17 RGBl., 1934, T. I, S. 769. - 
Diese Amnestie hat zur Einstel- 
lung zahlreicher Ermittlungs- 

und Strafverfahren gefiihrt, so 
u. a. der Ermittlungen der Staats- 
anwaltschaft Koln gegen sieben 
Beschuldigte, denen Verbrechen 
und Vergehen gegen zwolf ver- 
schiedene Tatbestande des Straf- 
gesetzbuches zur Last gelegt wur- 
den. (Aders, S. 95 fT.) 
18 RGBl., 1936, T. I, S. 738. 

DaB die Nazi-Amnestien zum Teil iiberhaupt solche 
Einschrankungen enthielten, ermoglichte jedoch zu- 
mindest theoretisch die Fortfiihrung justitieller Ermitt¬ 
lungen gegen schwerbelastete Beschuldigte. Einzelne 
Staatsanwalte und Untersuchungsrichter bemiihten sich, 
dieser Dienstpflicht nachzukommen. So hat der Wup- 
pertaler Staatsanwalt Gustav Winckler trotz des erbit- 
terten Widerstandes des Diisseldorfer Gauleiters Fried¬ 
rich Karl Florian zielstrebige Ermittlungen gegen SA- 
Leute des KZ Kemna gefuhrt, bis er schlieBlich unter 
Mitwirkung seines Dienstvorgesetzten gemaBregelt wur¬ 
de.19 Als Nachteil empfanden es die Mitglieder der 
NS-Schlagerkolonnen, daB die Amnestierung keine 
formliche Rehabilitierung darstellte. Wohl blieb den 
rechtskraftig Verurteilten der Strafvollzug erspart, den- 
noch galten sie — wiejedespolizeiliche Fiihrungszeugnis 
auswies — nach wie vor als vorbestraft. Der preuBiche 
Justizminister erlieB deshalb am 19. April und am 5. Ju- 
li 1933 zwei Allgemeine Verfugungen. Er wies darin die 
Tilgung derjenigen Verurteilungen an, die unter die 
Amnestie vom 21. Marz 1933 fielen. Diese Regelung war 
jedoch ortlich und sachlich begrenzt. Sie erstreckte sich 
auf PreuBen und gait nur fur die Marzamnestie.20 

Welche Bedeutung die Nazifiihrung gerade dieser 
Frage beimaB, zeigte eine Initiative des »Stellvertreters 
des Fiihrers«, Rudolf HeB, im April 1935 bei den 
Reichsministern fur Inneres und Justiz, »wegen der 
Ungerechtigkeiten, ... je nachdem, ob eine rechts- 
kraftige Verurteilung bereits erfolgt (ist) oder nicht«, 
forderte er, kiinftig »amnestierte Strafen bei der Aus- 
stellung polizeilicher Fiihrungszeugnisse nicht mehr zu 
beriicksichtigen.«21 

19 Winckler war esvergonnt, die 
damals vereitelte Anklage zwolf 
Jahre spater vor dem Schwur- 
gericht Wuppertal zu vertreten. 
Gegenstand dieses Prozesses wa¬ 
ren 189 Falle schwerster MiB- 
handlungen von Haftlingen. Er 
zahlte zu den bedeutendsten 
Strafverfahren, die auf dem Ge- 
biet der Bundesrepublik Deutsch¬ 
land zur Ahndung der in den 
friihen Konzentrationslagern 
veriibten Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit anhangig waren: 
Kommandant SA-Sturmbann- 
fiihrer Alfred Hilgers wurde zum 
Tode und vier Angeklagte zu le- 
benslangem Zuchthaus verur- 
teilt. Zwolf friihere SA-Leute er- 
hielten Freiheitsstrafen zwischen 
einem Jahr und 15 Jahren. Acht 
wurden freigesprochen. (Ibach, 
S. 102ff). - Zu jenen Juristen, 
die den Anklagevertreter Winck¬ 
ler 1935 aus der Staatsanwalt- 
schaft Wuppertal entfernten, ge- 
horte sein Dienstvorgesetzter, der 
am 13. 5. 1935 vom General- 
staatsanwalt in Diisseldorf beur- 
teilt wurde: Oberstaatsanwalt 

Ernst Wetzmiiller »ist eine kaum 
durchschnittlich begabte, starke 
Zeichen vorzeitigen Alterns (Ge- 
dachtnisschwund. Mangel an 
Verantwortungsfreudigkeit und 
EntschluBkraft, an selbstandiger 
Urteilsbildung ...) aufweisende 
Personlichkeit.« Der so beleum- 
dete Behordenleiter hatte maB- 
geblichen Anteil an der Behinde- 
rung und schlieBlichen Unter- 
driickung der Ermittlungen ge¬ 
gen die SA-Schergen von Kem¬ 
na. 
20 JMBl., 1933, S. 122 und 214. 
- Die Verfiigung vom 5. 7. 1933 
beinhaltete allerdings auch eine 
»weitherzige« Priifung weiterer 
Falle. 
21 ZStA Potsdam, Film 55 494. 
— Bemerkenswert war dabei: 
Knapp drei Monate spater ver- 
langte der Oberste SA-Fiihrer 
von dem — sachlich sogar unzu- 
standigen — Reichsinnenmini- 
sterium, kiinftig den SA-Aus- 
schluB in das Strafregister einzu- 
tragen und ihn damit einer 
rechtskraftigen gerichtlichen Ver¬ 
urteilung gleichzustellen. 
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Wesentlich bedeutsamere Komplikationen entstan- 
den den Machthabem aus dem ausschlieBlich riick- 
wirkenden Charakter jeder Amnestie. Der mit einem 
Straffreiheitsgesetz von der Nazifuhrung beabsichtigte 
SchluBstrich unter die Versuche, Verbrechen ihrer An- 
hanger zu ahnden, erfolgte naturgemaB so, daB davon 
nur die vor ErlaB der fraglichen Bestimmung veriibten 
Straftaten erfaBt wurden. Keineswegs anderten sich 
jedoch dadurch die unmenschlichen Haftbedingungen 
in den Nazi-Konzentrationslagem und anderen -Folter- 
statten. Im Gegenteil: Jeder derartige ErlaB bestarkte 
die Biittel, ihre Verbrechen an den wehrlosen Ge- 
fangenen fortzusetzen. Damit schuf faktisch jede Amne¬ 
stie die Bedingung fur die nachste. Das zeigte sich schon 
in den ersten Monaten der Nazidiktatur: Die Ver- 
ordnung vom 21. Marz war Bestandteil einer Vielzahl 
exekutiver MaBnahmen, die die Schlagerkolonnen zum 
Herr uber Leben und Tod der ihnen wehrlos aus- 
gelieferten Gefangenen erhoben. DaB auch die barba- 
rischsten Verbrechen nicht von der Amnestie ausgenom- 
men wurden, sollte und muBte die Peiniger zu neuen 
Verbrechen anstiften und ihnen die in Gesetzesform 
gekleidete Zusage geben, nunmehr sei die von ihren 
Fiihrern oft genug in Aussicht gestellte unbegrenzte 
deutsche Bartholomausnacht angebrochen. 

Tatsachlich ging nach der Amnestie vom 21. Marz 
1933 das Foltem und Morden weiter. So schleppten 
SA-Leute in Berlin am folgenden Tag den kommunisti- 
schen Arbeiter Franz Huth in die HedemannstraBe und 
priigelten ihn dort zu Tode.22 Besonders graBliche 
Verbrechen geschahen in vielen eben gegrundeten Kon- 
zentrationslagern. Die faschistische Fiihrung sah sich 
daher schon wenige Wochen spater wieder mit einer 
Flut von Beschwerden und Anzeigen liber solche Straf¬ 
taten konfrontiert, die die Marzamnestie nicht erfaBt 
hatte. 

In den einzelnen Landern ging man verschiedene 
Wege, um in diesen Fallen eine wirksame Aufklarung 
und Ahndung zu hintertreiben. PreuBen und Bayern 
griffen erneut zum Mittel der Amnestie: Im groBten 
deutschen Land geschah das durch die Allgemeine 
Verfiigung des Justizministers vom 25. Juli 1933. In ihr 
hieB es in typisch nazistischer Demagogie: »Die Sturm- 
abteilungen (der Stahlhelm) und die Schutzstaffeln der 
NSDAP haben unter Einsatz von Leib und Leben dem 
deutschen Volke den Tag der Freiheit erkampft. In 
Anerkennung des kampferischen Geistes, dem der Sieg 
der nationalsozialistischen Revolution zu verdanken ist, 
habe ich auf Grund der mir durch den Herm Mini- 
sterprasidenten erteilten Ermachtigung aus AnlaB der 
Beendigung der Revolution zu priifen, ob Angehorige 
der genannten Formationen, die sich strafbar gemacht 

22 Einer der Hauptbeteilig ten 
dieses Verbrechens. der SA- 
Sturmbannffihrer Julius Berg- 
mann, wurde 1951 in Berlin straf- 
gerichtlich zur Verantwortung 
gezogen. (Die Haltung der beiden 

deutschen Staaten zu den Nazi- 
und Kriegsverbrechen, hg. von 
Generalstaatsanwalt der DDR 
und Ministerium der Justiz der 
DDR. Berlin 1965, S. 70.) 

haben, in geeigneten Einzelfallen eines Gnadenerweises 
wiirdig erscheinen. Insbesondere habe ich die Erteilung 
eines Gnadenerweises ... bei solchen Straftaten der 
Kampfer und Soldaten der nationalsozialistischen Re¬ 
volution in Erwagung zu ziehen, die im Zusammenhang 
mit der .. . Durchsetzung des nationalsozialistischen 
Staates begangen sind.« 

Von der charakteristischen Schwiilstigkeit einmal ab- 
gesehen, fiel auf, daB die Verfiigung zwar den BegrifT 
»Gnadenerweis« verwendete, tatsachlich jedoch eine 
Amnestie beabsichtigt war und die Bestimmung in der 
Praxis auch so gehandhabt wurde. Das ergibt sich u. a. 
daraus, daB sie alle schwebenden Verfahren, fur die 
formed ein Gnadenerweis noch gar nicht in Betracht 
gezogen werden konnte, beriicksichtigte und verbot, 
neue Vollstreckungen einzuleiten. SchlieBlich verdeut- 
lichte der Justizminister auch, wen er zu begiinstigen 
beabsichtigte: »In Betracht kommen politische Straf¬ 
taten aus der Zeit nach dem Inkrafttreten der Ver- 
ordnung ... vom 21. Marz 1933.« Gleichwohl war die 
Ziffer 4 seiner Verfiigung aufschluBreich: »Die vor- 
stehenden Bestimmungen betreffen nicht Straftaten, die 
nach dem 15.7. 1933 begangen sind oder begangen 
werden sollten.«23 Diese Beschwichtigung war wohl 
mehr fiir die Offentlichkeit als fur die SA und SS 
bestimmt. Dennoch diirfte sie Ausdruck gewisser Uber- 
legungen in der Nazifuhrung gewesen sein, nicht mehr 
langer jeden untergeordneten Angehorigen dieser Orga- 
nisationen mit dariiber befinden zu lassen, welche innen- 
politischen Gegner umzubringen seien. Dafiir sprach 
jedenfalls der ErlaB des Obersten SA-Fuhrers vom 
31. Juli 1933: »Ich decke auch und verantworte gem 
jede Handlung von SA-Mannern, die zwar den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen nicht entspricht, aber den 
ausschlieBlichen Interessen der SA dient. Hierzu gehort 
z. B., daB als Siihne fur den Mord an einem SA-Mann 
bis zu zwolf Angehorige der feindlichen Organisationen 
. . . gerichtet werden durfen. Dieses Gericht ordnet 
jedoch der Fiihrer an; es wird kurz und soldatisch 
vollzogen.« In dieser bemerkenswerte Einsichten in die 
Gedankenwelt der Nazifiihrer (Rohm zahlte zu den 
ersten Mitgliedern der damals eben gegrundeten »Aka- 
demie fur Deutsches Recht«) vermittelnden Mordan- 
weisung muBte der SA-Chef einraumen, daB sich SA- 
Leute »wenn auch vereinzelt . .. unerhorte Ubergriffe« 
hatten zuschulden kommen lassen.24 

23 JMBl., 1933, S. 236. 
24 Dimitroff contra Goring. Ent- 
hiillungen fiber die wahren 
Brandstifter. Braunbuch II, Paris 
1934, S. 371 (hier nach Reprint, 
Berlin 1981); Hermann Weinkauf, 
Die deutsche Justiz und der Na- 
tionalsozialismus. Ein Uberblick, 
Stuttgart 1968, S. 118f. - Es 
gehorte zu den fiblichen Nazi- 
methoden, Gegner dadurch zu 
difTamieren, daB sie krimineller 
Delikte beschuldigt wurden. Das 

praktizierte das Regime immer 
wieder sowohl gegenfiber Kom- 
munisten, Sozialdemokraten 
und Gewerkschaftern als auch 
jfidischen Opfem und Geist- 
lichen. Der besondere HaB rich- 
tete sich gegen revolutionare Ar¬ 
beiter, um wahrheitswidrige Ge- 
standnisse zu erpressen. So wurde 
im K.Z Oelsnitz/Erzgebirge der 
Lugauer Kommunist Dalmatius 
Konietzny zu Tode gefoltert. 
Tatsachlich geschah die ihm zur 
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Das betraf nicht zuletzt Bayern, allerdings mit Be- 
sonderheiten: Die Massenverhaftungen setzten hier spa- 
ter - nach dem 9. Marz — ein. Das bayerische Konzen- 
trationslager in Dachau wurde gerade errichtet, als die 
Marzamnestie erging. Die ersten dortigen Morde ge- 
schahen am 12. April. Sie waren daher strafrechtlich 
verfolgbar, was die Muchener Justiz zunachst in durch- 
aus beachtlicher Weise versuchte. Dazu trug auch das 
Bekanntwerden der vom Dachauer KZ-Kommandanten 
Wackerle verfaBten »Lagerordnung« bei. Am 29. Mai 
legte namlich der Miinchener Staatsanwalt Josef Har- 
tinger im bayerischen Justizministerium die »fiir die im 
Sammellager Dachau untergebrachten Personen« er- 
lassenen »Sonderbestimmungen« vor, mit denen iiber 
das Lager das Standrecht verhangt und fur angebliche 
Gehorsamsverweigerung — einschlieBlich Versuch und 
Anstiftung — die Todesstrafe angedroht worden war. 
Sie sollte von einem Lagergericht, bestehend aus dem 
Kommandanten, einem oder zwei SS-Offizieren und 
einem SS-Mannschaftsdienstgrad, verhangt werden. Als 
Anklager sollte ein SS-Mann fungieren, wahrend ein 
Verteidiger keine Erwahnung fand.25 Zwar waren zu 
diesem Zeitpunkt in Dachau zahlreiche Morde veriibt 
worden. Doch gab es verschiedentlich Zweifel, ob die 
SS dabei tatsachlich vorher das »Lagergericht« ange- 
rufen hatte.26 Jedenfalls ist bislang nicht ein einziges 
Dokument erschlossen worden, das dessen »Verhand- 
lungen« beweisen wurde. Entsprechende Zeugenaus- 
sagen wurden ebenfalls nicht bekannt. Wie dem auch 
war: Nach dem 12. April hatte ein Miinchener Staats¬ 
anwalt Ermittlungen zur Aufklarung der sich unter 
verdachtigen Umstanden haufenden Dachauer Todes- 
falle aufgenommen.27 Das Schicksal dieser Untersu- 
chungen kennzeichnete die Situation, in der sich die 
deutsche Justiz schon wenige Monate nach Beginn der 
Gewaltherrschaft befand: Als sich die Todesfalle in 
Dachau auffallig mehrten und ahnelten, ging die Justiz 
dazu iiber, die Leichen der Opfer eingehender zu unter- 
suchen. Das fiihrte am l.Juni zu einem Vorunter- 
suchungsverfahren gegen unbekannte Tater wegen Kor- 
perverletzung mit Todesfolge sowie gegen Wackerle, den 
Lagerarzt und einen weiteren Beschuldigten wegen Be- 
giinstigung. Hartinger berichtete spater, man habe da- 
mals die SS-Leute verhaften wollen, ware jedoch am 
Widerstand der Polizei gescheitert. Die Mordkommis- 

Last gelegte Totung durch einen 
uniformierten Nazi, der — wah¬ 
rend einer Saalschlacht wild um 
sich stechend — ein in Zivil an- 
wesendes und von ihm deshalb 
als politischen Gegner betrach- 
tetes NSDAP-Mitglied traf. (den 
Faschisten werden wir nicht wei- 
chen. Der antifaschistische 
Widerstandskampf im Kreis 
Stollberg, Hg. von der Kreislei- 
tung Stollberg der SED, Stollberg 
1982, S. 16f; Die Haltung der 
beiden deutschen Staaten zu den 

Nazi- und Kriegsverbrechen, 
S. 41 f. 
25 BA Koblenz, R 22/1167. 
26 So stellt Broszat in Frage, ob 
die in dieser Strafordnung vorge- 
sehenen lagereigenen Todesur- 
teile verhangt wurden. (Broszat, 
KZ, S. 53ff.) 
27 Eine ausfuhrliche Schilde- 
rung der diesen Ermittlungen zu- 
grunde liegenden einzelnen 
Mordfalle bei Gruchmann, 
S. 415ff. u. Richardi, Schule der 
Gewalt, S. 90fT. 

sion hatte sich fur nicht zustandig erklart und die 
Politische Polizei den die Festnahme fordernden Unter- 
suchungsrichter »mit einem Lacheln« abgewiesen.28 

Es gab zwar in den folgenden Wochen wegen der 
Untersuchung mehrerer Dachauer Mordfalle zwischen 
dem bayerischen Justiz- und dem Innenministerium ein 
heftiges Gerangel, in das auch Ministerprasident Siebert 
und Reichsstatthalter von Epp einbezogen wurden — 
fur die Dachauer SS blieb das jedoch belanglos. Himmler 
hatte namlich schon am Tag nach der Einleitung des 
Strafverfahrens die staatsanwaltschaftlichen Ermitt- 
lungsakten iiber das Justizministerium angefordert und 
erhalten. Angeblich benotigte er sie fur eine Besprechung 
bei von Epp. Trotz vielfaltiger Mahnungen, auf die die 
Politische Polizei mit immer neuen Vertrostungen rea- 
gierte, sah die bayerische Staatsanwaltschaft ihre Unter- 
lagen nie wieder. Dafiir eroffnete ihr Himmler am 
24. Juli, es »werde in Balde eine weitere Amnestie 
kommen, die zur Niederschlagung der einschlagigen 

Verfahren fiihren werde.«29 
Die bayerische Verordnung iiber die Gewahrung von 

Straffreiheit vom 2. August 1933 entsprach zwar nicht 
vollig dieser Ankiindigung, wurde aber in Himmlers 
Sinne angewandt. Von der Moglichkeit, die Ermittlun¬ 
gen dort fortzusetzen, wo Taten »aus niedrigen Be- 
weggriinden« begangen worden waren30, machten die 
Justizorgane jedenfalls in keinem der Dachauer Mord¬ 
falle Gebrauch. So extensiv man aber auch die Ver¬ 
ordnung auslegen mochte — auf nach ihren ErlaB 
veriibte Straftaten war sie trotzdem nicht anwendbar. 
Zugleich bestatigte sich auch in Bayern: War die Ein¬ 
leitung von Strafverfahren gegen Angehorige der SA 
und SS durchaus geeignet, zumindest voriibergehend 
einen Riickgang der an den politischen Gefangenen ver- 
iibten Verbrechen zu bewirken31, so fiihrten Amnestien 
gerade zum gegenteiligen Ergebnis. Nur wenige Tage 
nach dem 2. August wurde ein neuer politischer Mord 
aus Nixrnberg gemeldet, und im KZ Dachau erschoB am 
22. August ein SS-Scharfiihrer hinterriicks den Arbeiter 
Franz Stenzer aus Pasing. Dariiber gab die Politische 
Polizei eine Pressemeldung heraus, in der das Opfer als 
»kommunistisch(er) Hauptfunktionar« bezeichnet wur¬ 
de: »Zweifellos veranlaBte ihn die gelungene Flucht 
seiner Genossen Beimler und Fruth, ebenfalls einen 
Flucht versuch zu untemehmen. Diesmal aber wurde der 
Versuch von einem Lagerposten rechtzeitig entdeckt. 
Da der Fliichtende trotz wiederholter Anrufe nicht 

28 Laut einem Schreiben, das 
Hartinger am 13. 7. 1949 dem 
Landgerichtsprasidenten von 
Amberg ubermittelte (Gruch¬ 
mann, S. 418). 
29 Letztlich behauptete die Poli¬ 
tische Polizei, die Akten waren 
»nicht im Einlauf gebucht« und 
konnten »trotz eingehender 
Nachforschungen« nicht ermit- 
telt werden (Ebenda, S. 421). 
30 GVBl., 1933, S. 211. 

31 Gruchmann verweist darauf, 
daB »in den Wochen nach An- 
fang Juni 1933 - d. h. wahrend 
der Zeit, in der die Verfolgung 
derdrei genannten Falle zur Dis- 
kussion stand — aus Dachau 
keine neuen Falle gewaltsamen 
Todes gemeldet wurden. OfTen- 
sichtlich hatte Himmler das 
Wachpersonal zur Vorsicht ge- 
mahnt« (Gruchmann, S. 422) 
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anhielt, gab der Posten mehrere Schiisse ab. Ein SchuB 
totete Stenzer auf der Stelle.«32 Tatsachlich war Franz 
Stenzer durch einen GenickschuB umgebracht worden. 
»Obwohl sich ... Unklarheiten ergaben« wurde das 
gegen den Todesschiitzen eingeleitete Ermittlungsver- 
fahren von der Staatsanwaltschaft Miinchen im Dezem- 
ber 1933 eingestellt.33 

Bis dahin waren in Dachau schon wieder mehrere 
unnatiirliche Todesfalle zu verzeichnen und auch aus an- 
deren bayerischen Orten lagen ahnliche Anzeigen vor. 
Nicht zuletzt aus optischen Griinden konnte die faschi- 
stische Fiihrung eine erneute Amnestie — es ware in 
Bayern die dritte innerhalb weniger Monate gewesen — 
nicht in Erwagung ziehen. Ebensowenig durfte die 
Politische Polizei darauf vertrauen, die justitiellen Er- 
mittlungen standig dadurch vereiteln zu konnen, daB 
Beweismittel verweigert, verfalscht oder gar vemichtet 
wurden. Zwar bot sich letztlich immer die Moglichkeit, 
die Staatsfuhrung anzurufen, um eine Begnadigung 
verurteilter SA- und SS-Leute zu erreichen. Doch das 
setzte den rechtskraftigen AbschluB eines gerichtlichen 
Verfahrens voraus. Solche Prozesse sollten aber gerade 
verhindert werden. 

Niedersch lag ungen 

In der in Nurnberg anhangigen Strafsache gegen den 
SA-Sturmbannfuhrer Eugen Korn und den SA-Scharf- 
iihrer Hans Stark fand man erstmals einen Ausweg. Das 
diesen Beschuldigten zur Last gelegte Totungsverbre- 
chen geschah zwar nicht in einem Konzentrationslager. 
Gleichwohl wirkte sich dieser Fall prajudizierend aus: 
Kurz vor dem »Reichsparteitag« 1933 hatte die Politi¬ 
sche Abteilung der Polizeidirektion Niirnberg-Furth 
unter Leitung des Kriminalrats Ottomar Otto eine 
Massenverhaftung von Kommunisten durchgefiihrt. 
Dabei waren Angehorige des Nurnberger SA-Sturms 
z. b. V. beteiligt. Sie hatten am Abend des 16. August 
den 29jahrigen Mechaniker Oskar Pflaumer in die 
SA-Wache am Hallplatz 4 verschleppt und dort so 
miBhandelt, daB er in der folgenden Nacht verstarb. 
Die in Gegenwart des Amtsgerichtsrats Hans Teicher am 
18. August vorgenommene Leichenoffnung ergab, daB 
das Opfer graBlich miBhandelt und der »Bastonade« 
ausgesetzt worden war.34 

32 Nico Rost, Konzentrations¬ 
lager Dachau, o. O., o. J., S. 30. 
33 Gruchmann, S. 422. 
34 ZStA Potsdam, Reichsjustiz- 
ministerium. Nr. 5429, Bd. 1, 
Bl. 1940 - Kriminalrat Ottomar 
Otto — am 3. Mai 1945 in Pas- 
sau gestorben - gehorte zu den 
grausamsten Vertretern der Poli- 
tischen Polizei. Seit Mitte 1933 
setzte er SA und SS (vor allem 
Angehorige der Stabswache der 
SA-Gruppe Franken, des SA- 

Sturms zur besonderen Verwen- 
dung und des im September 1933 
in Nurnberg gebildeten »Fahn- 
dertrupps«“) zur MiBhandlung 
von Haftlingen ein. — Die Ba- 
stonade war eine im Orient ub- 
lich gewesene Stockprugelstrafe, 
die auf den FuBsohlen vollzogen 
wurde. Im Obduktionsprotokoll 
hieB es fiber die FfiBe Pflaumers: 
»Uberall ergibt sich beim Ein- 
schneiden freies Blut im Unter- 
hautzellgewebe und dem darun- 

Nachdem der Gerichtsarzt bestatigt hatte, daB das 
Opfer »in grausamster, qualvoller Weise mit stumpfen 
Gegenstanden zu Tode gepriigelt« worden war, leitete 
die Staatsanwaltschaft gegen Korn und Stark ein 
Ermittlungsverfahren wegen »Korperverletzung mit To- 
desfolge« ein. Die Inhaftierung der Beschuldigten lehnte 
der Untersuchungsrichter ab, da weder Fluchtverdacht 
noch Verdunklungsgefahr bestehe und ohnehin zweifel- 
haft sei, ob beide die Haupttater waren. Die Gauleitung 
und die Polizeidirektion verlangten, »die Sache moge zu- 
nachst liegenbleiben«. Tatsachlich sabotierte die Niim- 
berger Politische Polizei die weiteren Untersuchungen. 
Ihr Leiter, Benno Martin, teilte dem Gericht am 
26. August mit, er »werde die als Zeugen in Betracht 
kommenden Polizeibeamten wegen Gefahrdung des 
Reiches von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit nicht 
entbinden« und im iibrigen konne er »die beiden 
Angeschuldigten auch vor dem Reichsparteitag nicht 
entbehren, da er sonst keine Gewahr fur die Sicherheit 
des Parteitages iibernehmen konne.«35 

Anfangliche Bemiihungen von Justizminister Frank, 
diesen Fall und die MiBhandlung dreier jiidischer Burger 
am 28. August durch die SS bei Horstein36 im baye¬ 
rischen Ministerrat zu erortern, blieben fruchtlos. Sie 
kehrten sich schlieBlich sogar in ihr Gegenteil um: Als 
Reichsstatthalter Epp das Verfahren am 27. Juni 1934 
niederschlug, konnte er auf die Zustimmung aller 
bayerischen Instanzen verweisen. Die Polizei hatte ein 
entsprechendes Verlangen gestellt. Der Oberstaatsan- 
walt schloB sich mit der Begriindung an, andernfalls 
»wiirde das Ansehen der SA, der Partei, der Polizei und 
des nationalsozialistischen Staates iiberhaupt in schwer- 
ster Weise geschadigt und erschiittert«. Er fugte hinzu, 
daB die Totung »keinem unedlen Beweggrund ent- 
sprang, vielmehr der Erreichung eines im hochsten 
Grade vaterlandischen Zieles und zur Durchsetzung des 
nationalsozialistischen Staates diente«. Das Justizmi- 
nisterium in Miinchen gab des weiteren zu bedenken, 
durch einen ProzeB wurden die »Autoritat des Staates, 
das Wohl des Reiches und das Ansehen der Partei und 
der SA ... aufs Schwerste geschadigt«. 

Der Fall der SA-Angehorigen Korn und Stark fuhrte 
wohl erstmalig zur Niederschlagung eines Strafver- 
fahrens, dessen Gegenstand ein vorsatzliches Totungs- 
verbrechen bildete. Zwar hatte Himmler schon am 
18. November 1933 in drei anderen Fallen im baye- 

ter liegenden Muskelgewebe. 
Ganz besonders reichlich ist die 
Blutansammlung beiderseits an 
den FuBsohlen, deren Haut von 
dem massenhaft darunter ange- 
sammelten Blut vorgewolbt war, 
so daB sich beim Einschneiden 
nach Ablaufen des Blutes fast 
faustgroBe Taschen ergaben.« 
(Ebenda) 
35 Ebenda. 

36 Ebenda. — Wegen der MiB- 
handlungen bei Horstein war zu- 
nachst ein dortiger SS-Mann 
vom Amtsgericht Alzenau inhaf- 
tiert, jedoch auf Verlangen der 
Politischen Polizei in Munchen 
bald wieder freigelassen worden. 
Die Verhaftung weiterer Tatbe- 
teiligter aus Aschaffenburg ver- 
hinderte ein dortiger SS-Fuhrer. 

222 



rischen Justizministerium die Niederschlagung verlangt, 
jedoch blieb dieser VorstoB damals noch erfolglos.37 
Seit Juni 1934 wurde jedoch in zahlreichen Fallen davon 
Gebrauch gemacht. Die juristischen Voraussetzungen 
der sogenannten Abolition (lat. Aufhebung), die die 
Freistellung von der Strafverfolgung beinhaltete, war in 
den einzelnen deutschen Landern unterschiedlich. In 
Baden, Hessen und Sachsen konnte sie im 19. Jahr- 
hundert als Einzelakt vom Staatsoberhaupt angeordnet 
werden. Die PreuBische Verfassung vom 31.Januar 
1850 sah in Artikel 49, Absatz III vor: »Der Konig kann 
bereits eingeleitete Untersuchungen nur auf Grund eines 
besonderen Gesetzes niederschlagen.«38 In der Praxis 
wirkte diese Vorschrift als Niederschlagungsverbot. Die 
Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 kannte die 
Niederschlagung einzelner Strafverfahren nicht. Ihr 
Artikel 49 bestimmte: »Der Reichsprasident Iibt fur das 
Reich das Begnadigungsrecht aus. Reichsamnestien 
bediirfen eines Reichsgesetzes.«39 Demgegeniiber fiihrte 
der Nazistaat bereits am 16. Februar 1934 die Abolition 
auf Reichsebene ein. Das »Erste Gesetz zur Uberleitung 
der Rechtspflege auf das Reich« bestimmte: »Der 
Reichsprasident iibt neben dem Begnadigungsrecht das 
Recht aus, anhangige Strafsachen niederzuschlagen.«40 
Am 21. Marz 1934 erging Hindenburgs ErlaB liber die 
»Ausiibung des Niederschlagungsrechts«. Danach war 
diese Befugnis fur die bis dahin verlibte Kriminalitat 
den Reichsstatthaltern iibertragen, wahrend es fur alle 
spateren Straftaten »ausschlieBlich dem Fiihrer und 
Reichskanzler« zustand.41 

So lange es in Nazideutschland wegen der Verbrechen 
an Antifaschisten liberhaupt noch Strafverfahren der 
lokalen Justizorgane gab (spater befaBten sich damit 
allenfalls SS- und Polizei- sowie vereinzelt Sonder- und 
Kriegsgerichte), machte das Regime von der Nieder¬ 
schlagung anhangiger Strafverfahren recht haufig Ge¬ 
brauch. Denn dieses juristische Institut schneiderte sich 
der deutsche Faschismus auf den Leib: Es war typischer 
Ausdruck des »Fiihrerrechts« und raumte Hitler Be- 
fugnisse ein, die bis dahin nur absolutistischen Feudal- 
herrschern zugestanden hatten. SchlieBlich wurden da¬ 
mit den Geschadigten bzw. bei Totungsverbrechen deren 
Angehorigen alle strafprozeBualen Moglichkeiten ge- 
raubt. 

37 Gegenstand dieser Verfahren 
war die Totung der Dachau- 
Haftlinge Katz und Franz sowie 
die todliche MiBhandlung von 
Hugo Handschuch im »Braunen 
Haus« in Munchen. Trotz der 
verweigerten Niederschlagung 
wurde den Beschuldigten kein 
Haar gekriimmt. Als der SA- 
Sturmfiihrer und spatere Reichs- 
anwalt beim Volksgerichtshof, 
Paul Barnickel, Leiter der Staats- 
anwaltschaft Munchen II wurde, 
gehorte es zu seinen ersten Amts- 

geschaften, die drei Verfahren 
»mangels Beweises« einzustellen. 
Der am 4. 5. 1885 geborene Bar- 
nickel war 1947 im Niirnberger 
JuristenprozeB vor dem Militar- 
gerichtshof Nr. Ill der USA an- 
geklagt, blieb jedoch straffrei und 
ist am 4. 6. 1966 in der BRD ge- 
storben. 
38 GesS., 1850, S. 17ff. 
39 RGBl., 1919, S. 1383ff. 
40 Ebenda, 1934, T. I, S. 91. 
41 Ebenda, S. 211. 

Die Gesamtzahl der auf diese Weise hintertriebenen 
Verfahren lieB sich nicht feststellen, weil liber die ent- 
sprechenden Verfligungen der Reichsstatthalter und 
liber Hitlers Niederschlagungsorder nur vereinzelt Un- 
terlagen erschlieBbar waren. So wies Hitler am 9. Sep¬ 
tember 1935 an, die Ermittlungen gegen den Oberregie- 
rungsrat Erich Vogel vom Gestapoamt Sachsen nieder- 
zuschlagen. Vogel stand im Verdacht, selbst an der 
MiBhandlung von Haftlingen im KZ Hohnstein teilge- 
nommen zu haben.42 Ein Jahr spater traf Hitler die 
gleiche Entscheidung wegen samtlicher Ermittlungen, 
die das KZ Kemna betrafen.43 Bei weiteren Fallen 
kamen entsprechende Anregungen, denen stattgegeben 
wurde, von der Gestapo. Den Akten ist jedoch nicht zu 
entnehmen, wann Hitler seine Zustimmung erteilte. 
Dazu gehorten Ermittlungen, die wegen der in den 
KZ Lichtenburg (hier nahm man allerdings den Beschul¬ 
digten Edgar Entsberger ausdriicklich von der Nieder¬ 
schlagung aus) und Hainewalde sowie wegen zahlreicher 
von SA-Leuten in Berlin veriibter Totungsverbrechen 

eingeleitet worden waren.44 
Gleichwohl sah sich die Nazifiihrung — insbesondere 

wegen der weltweiten Aufmerksamkeit erregenden Ent- 
hiillungen des »Braunbuches« und anderer Dokumen- 
tationen liber die Nazigreuel - gezwungen, einige 
Strafverfahren bis zum rechtskraftigen AbschluB zu be- 

treiben. 

Begnadigungen 

Welche Intensitat die Justiz fur diese Strafverfahren auf- 
zuwenden hatte, wurde in der Allgemeinen Verfugung 
des Reichsjustizministers vom 20. Juli 1934 deutlich. 
Nachdem Glirtner seine Erwartung ausgedrlickt hatte, 
»daB jeder Rechtsbruch unnachsichtig . . . geahndet 
wird«, hieB es forsch: »Mir ist berichtet worden, daB in 
Erwartung der Einrichtung einer besonderen SA-Straf- 
gerichtsbarkeit verschiedentlich Strafverfahren, die bei 
den ordentlichen Strafverfolgungsbehorden und den 
ordentlichen Strafgerichten gegen SA-Angehorige an- 
hangig gewesen sind, ruhen. Eine SA-Gerichtsbarkeit 
besteht nicht und ist auch nicht in Aussicht genommen.« 
Deshalb wies er beschleunigte Verfahrensabschllisse an: 
»Ergibt die Prlifung der Sachlage - namentlich, soweit 
es sich urn Vorkommnisse aus einer weiter zurlick- 
liegenden Zeit handelt -, daB zureichende tatsachliche 
Anhaltspunkte nicht oder nicht mehr vorliegen oder daB 
die Beweisfiihrung scheitern wird, so sind die Verfahren 
alsbald durch Einstellung oder Antrag auf AuBer- 
verfolgungssetzung abzuwickeln.« AnschlieBend folgte 
der ausdrlickliche Hinweis, auch die Einstellung wegen 

42 IMG, Bd. 26, S. 326, Dok. 
PS-788. 
43 Ekkehard Reitter, Franz 
Gurtner. Politische Biographie 

eines deutschen Juristen 
1881-1941, Berlin 1976, S. 163. 
44 ZStA Potsdam, Film 55 494. 
45 DJ, Ausg. A, 1934, Nr. 29, 
S. 926f. 
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Geringfiigigkeit gemaB Paragraph 153 der Strafpro- 
zeBordnung diirfe bei den in Betracht kommenden 
Verfahren in Erwagung gezogen werden. SchlieBlich 
fand der Justizminister noch ein vollig neuartiges Motiv: 
»Die Niederschlagung ... wird auch in Betracht kom- 
men konnen, wenn der Tater von den zustandigen 
SA-Stellen wegen der Tat im Wege der Dienstzucht zur 
Verantwortung gezogen worden ist und eine erhebliche 
Bestrafung erfahren hat, so daB das Suhnebediirfnis der 
Volksgemeinschaft ein weiteres Einschreiten nicht mehr 
erfordert.«45 

Damit wurde die markige Einleitung weitgehend auf- 
gehoben: Allein ein Disziplinarverfahren sollte als »aus- 
reichende Suhne« zur Ahndung von Kapitalverbrechen 
herhalten diirfen, obwohl bekannt war, daB die Diszi- 
plinarbefugten oft selbst an gleichartigen Untaten teilge- 
nommen hatten und zuweilen sogar als Anstifter jener 
Verbrechen zu betrachten waren, die den Gegenstand 
der Ermittlungen bildeten.46 DaB sich der Reichs- 
justizminister gleichwohl der Unumganglichkeit von 
Strafprozessen in einer Reihe von Fallen bewuBt war, 
bewies seine dafiir gegebene Orientierung: »Bei dem 
Vollzuge etwaiger gerichtlicher Haft- und Vorfiihrungs- 
befehle und bei der Fiihrung offentlicher Verhandlungen 
ist auf die Wahrung des Ansehens der SA Bedacht zu 
nehmen und jede unnotige BloBstellung zu vermeiden.« 
Es erging daher die Order, alle derartigen Verhandlungs- 
termine und die verkiindeten Urteile den Gruppen- 
fuhrern und Gaurechtsstellen der SA zuzuleiten. 

Trotz dieser Einschrankungen traf Giirtner eine 
Woche spater mit der Bildung der - durchaus differen- 
ziert zu bewertenden - Zentralstaatsanwaltschaft eine 
MaBnahme, die objektiv geeignet war, den massiven 
Pressionen entgegenzuwirken, mit denen Gestapo, SS 
und SA im Verein mit Fiihrem anderer Naziorga- 
nisationen die wenigen iiberhaupt anhangigen straf- 
prozeBualen Untersuchungen zu torpedieren trachte- 
ten.47 

46 TatsachlichhabeninderFol- 
gezeit haufig Disziplinar- oder 
ahnliche Verfahren als Nieder- 
schlagungsgrund gedient. So 
wurde das Ermittlungsverfahren 

gegen Dusenschon und Ellerhu- 
sen wegen im KZ Fuhlsbuttel 
veriibter Totungsverbrechen im 
Oktober 1934 von der Staats- 
anwaltschaft eingestellt (Werner 

Johe, Neuengamme, Zur Ge- 
schichte der Konzentrationslager 
in Hamburg, Hamburg 1982, S. 
11) und gegen beide Beschuldigte 
lediglich ein Parteigerichtsver- 
fahren durchgefuhrt. Das 1962 
gegen Dusenschon vor dem 
Schwurgericht in Hamburg we¬ 
gen der Ermordung dessozial- 
demokratischen Redakteurs 
Fritz Solmitz angestrengte Straf- 
verfahren endete mit einem Frei- 
spruch »mangels Beweises«. 

47 JMBl.. 1934, S. 249. - Die 
nicht nur zur Ahndung von KZ- 
Verbrechen gebildete Zentral¬ 
staatsanwaltschaft (u. a. unter- 
suchte sie von SS- und SA-Fuh- 
rern — so dem spater im KZ 
Sachsenhausen als 2. Schutz haft- 
lagerfuhrer eingesetzten SS- 
Hauptsturmfuhrer Otto Andre- 
sen — in der Weimarer Republik 
verubten Fememorde) ermittelte 
bei diesen Straftaten zuweilen 
durchaus zielgerichtet. Zu rechts- 
kraftigen Urteilen fuhrten diese 
Untersuchungen jedoch nur in 
Einzelfallen. Am 6. 10. 1937 ver- 
fugte der Reichsjustizminister 
schlieBlich. die Zentralstaatsan¬ 
waltschaft ware mit Wirkung 
vom 1. 10. 1937aufgelost (Archiv 
des Generalstaatsanwalts der 
DDR, 243-20-1975). 

Zwischen 1934 und 1936 wurden mehrere SA- und 
SS-Leute angeklagt. Der bekannteste ProzeB fand gegen 
Hoffmann und sieben andere vor der 2. groBen Straf- 
kammer des Landgerichts Stettin statt, die nicht umhin- 
kam, mehrere der Angeklagten im Urteil vom 6. April 
1934 als »Bestien« zu charakterisieren. Wahrend der 
Haupttater Hoffmann zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt 
wurde, erhielten sechs Komplizen Freiheitsstrafen zwi¬ 
schen zehn Jahren und neun Monaten.48 

War diesem ProzeB in der Nazipresse eine relativ 
groBe Publizitat zuteil geworden, so blieb die Strafsache 
gegen Kurt Wadewitz vor der 1. groBen Strafkammer 
des Landgerichts Freiberg weitgehend unbeachtet. We¬ 
gen im KZ Hainichen begangener HaftlingsmiBhand- 
lungen wurde der Angeklagte am 14. Mai 1935 zu zwei 
Jahren Zuchthaus verurteilt.49 

Eine weitere Verhandlung fiihrte das Schwurgericht 
Magdeburg durch. Am 6. Februar 1936 verurteilte es 
den Kommandanten der Lagerwache des KZ Lichten- 
burg, Entsberger, wegen »Korperverletzung mit tod- 
lichem Ausgang in Tateinheit mit Korperverletzung im 
Amt« zu einer Freiheitsstrafe von fiinf Jahren.50 

Schon im Friihjahr 1935 war vor dem Landgericht 
Dresden der StrafprozeB gegen den Kommandanten des 
KZ Hohnstein, SA-Obersturmbannfiihrer Rudolf Jah- 
nichen und 23 andere durchgefuhrt worden. Dieser Fall 
sollte schlieBlich fur alle analogen Ermittlungen eine 
verhangnisvolle prajudizierende Wirkung erlangen. Der 
sachsische Gauleiter Mutschmann hatte sich von vorn- 
herein gegen dieses Strafverfahren gesperrt. Er muBte 
sich jedoch schon im Vorfeld der Hauptverhandlung 
belehren lassen, daB das Recht zur Niederschlagung 
derartiger Strafverfahren »nicht mehr den Reichsstatt- 
haltern« zustand. Gleichwohl versuchte er unmittelbar 
nach AbschluB der sechswochigen Beweisaufnahme den 
vorsitzenden Richter, Landgerichtsdirektor Johannes 
Roth, mit der ungeheuerlichen Behauptung zum Frei- 
spruch zu bestimmen, in Hohnstein befande sich »der 
Abschaum der Menschheit«. Uber den Antrag der 
Staatsanwaltschaft hinausgehend, verurteilte jedoch das 
Gericht den KZ-Kommandanten zu sechs Jahren und 22 
seiner Mitangeklagten zu entsprechend abgestuften Ge- 
fangnisstrafen. Zur Begriindung betonte die 12. GroBe 
Strafkammer: Die Straftaten in Hohnstein »erreichten 
ihren Hohepunkt im April 1934, mehrere Wochen 
nachdem das Urteil in dem Stettiner MiBhandlungspro- 
zeB in der gesamten deutschen Presse zur Abschreckung 
und Warnung veroffentlicht worden war«. Danach 
wurden die beiden Dresdener Schoffen aus der Nazi- 

48 Thevozl Branig/ Lo\ienthal- 

Hensel, Bd. 12, S. 223fT., Dok. 
36 (II). 
49 In diesem Konzentrationsla¬ 
ger veriibte Verbrechen ahndete 
das Landgericht Leipzig im Pro¬ 
zeB gegen den stellvertretenden 
Lagerleiter Georg Ziegler und elf 
Andere. Am 20. 10. 1948 verur¬ 
teilte es die Angeklagten in Do- 

beln zu Freiheitsstrafen bis zu 
sieben Jahren (Archiv des Gene¬ 
ralstaatsanwalts der DDR, 243- 
19-1977). 
50 Landgericht Magdeburg, 
Aktenzeichen: 2. Ks. 1/36 (der 
Tenor des Urteils befindet sich 
im Archiv des Generalstaatsan¬ 
walts der DDR, 243-60-1977). 
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partei ausgeschlossen. Dem Staatsanwalt legte man den 
SA-Austritt nahe. Zugleich betrieb Mutschmann hart- 
nackig und letztlich erfolgreich die beschleunigte Be- 
gnadigung aller Verurteilten.51 

Im Ergebnis dieser Strafverfahren fallen insbesondere 
bei den Prozessen in Stettin und Magdeburg die — 
jedenfalls angesichts der obwaltenden Umstande — 
durchaus beachtlichen Strafen auf. Dabei mochte die 
Justiz gerade zu einem entschiedenen Vorgehen er- 
muntert worden sein, daB Hitler hier von der Nieder- 
schlagung keinen Gebrauch machte. 

Diese Urteile wirkten sich zwangslaufig auf das Anse- 
hen der gesamten Nazibewegung negativ aus. Zudem 
verunsicherten sie die SA und SS. Die nationalsozia- 
listische Fiihrung ging deshalb bald dazu iiber, die 
Vollstreckung von Strafen zu vereiteln: Weitestgehend 
wurden die Tater begnadigt. Die Befugnis dazu lag 
bei Hitler. Durch das Gesetz iiber das Staatsoberhaupt 
des Deutschen Reiches vom 1. August 1934 war ihm die 
Funktion des Reichsprasidenten zugefallen. Paragraph 8 

des Reichsstatthaltergesetzes vom 30. Januar 1935 
bestimmte schlieBlich: »Das Gnadenrecht steht dem 
Fiihrer und Reichskanzler zu. Er iibt es selbst aus oder 
iibertragt die Ausiibung anderen Stellen mit dem Rechte 
der Weiteriibertragung.« Dazu erging am 1. Februar 
1935 ein Hitler-ErlaB, wonach dieser sich die Begnadi- 
gung in jedem Einzelfall vorbehalten konnte.52 

Tatsachlich wurden die wegen KZ-Verbrechen in 
Hohnstein Verurteilten durchweg von Hitler begnadigt. 
Im Laufe des Jahres 1935 fanden zwischen ihm und 
Mutschmann mehrere Konsultationen statt. Obwohl 
sich das Reichsjustizministerium gegen eine vollstandige 
Begnadigung der Hohnsteiner SA-Leute straubte und 
Hitler anderweitige Vorschlage unterbreitete, schloB sich 
dieser seinem sachsischen Statthalter an: Ende 1935 
war alien Hohnstein-Verurteilten der Gnadenerweis 

gewahrt.53 
In der Folgezeit sind Begnadigungen derartiger Tater 

nicht bekannt geworden. Die Ursache lag auf der Hand: 
Soweit es wegen dieser Kriminalitat iiberhaupt noch zu 
Ermittlungen kam, fiihrten sie kaum zu Anklagen, so 
daB es einer Begnadigung nicht bedurfte. Ursachlich 
dafiir war das unmittelbare Einwirken der Nazipartei 
und der SS auf die justitiellen Verfahren. Am 23. Okto- 
ber 1935 verlangte die SS-Fuhrung von der Justiz, iiber 
samtliche Strafverfahren gegen SS-Leute informiert zu 
werden. Zugleich forderte man von den Staatsanwalten, 
alle derartigen Akten dem zustandigen SS-Oberab- 

51 IMG, Bd. 26, S. 380ff., 
Dok. PS-783. 
52 RGBi, 1934, T. I, S. 447, 
1935, T. I, S. 65 u. 74. 
53 Eine gerechte Ahndung der 
im KZ Hohnstein verubten Ver- 
brechen gegen die Menschlich- 
keit erfolgte schlieBlich in drei 
vor dem Landgericht Dresden 
angestrengten Strafverfahren ge¬ 

gen Paul Arlet und 20 Andere, 
Kurt Staak und 30 Andere sowie 
Felix Sikora und 31 Andere. Die 
Verurteilten erhielten Strafen zwi¬ 
schen einem Jahr und lebens- 
langem Freiheitsentzug (Die Hal- 

tung der beiden deutschen Slaaten 

zu den Nazi- und Kriegsver- 

brechen, S. 35). 

schnitt bzw. SS-Gericht vorzulegen, bevor Anklage er- 
hoben oder ein Strafbefehl beantragt wurde.54 

SchlieBlich bestimmte Paragraph 3 des »Gesetzes iiber 
die Vernehmung von Angehorigen der NSDAP und 
ihrer Gliederungen vom l.Dezember 1936«: »Ange- 
horige der NSDAP oder ihrer Gliederungen diirfen als 
Zeugen nur mit Genehmigung vernommen werden, 
soweit sie iiber dienstliche schriftliche oder miindliche 
Anordnungen, Verhandlungen oder Mitteilungen aus- 
sagen sollen, die im Einzelfall von der zustandigen Stelle 
bei der Bekanntgabe als geheim oder vertraulich bezeich- 
net worden sind.«55 Da auBer Frage stand, daB das 
Geschehen in den Konzentrationslagern geheim zu 
halten war, wurden so unerwiinschte Recherchen iiber 
die dort veriibten Untaten hintertrieben. Wie perfektio- 
niert die gesetzliche Vereitelung der Strafverfolgung war, 
bewies die Festlegung, daB die Vorschriften dieses 
Gesetzes auch auf ausgeschlossene bzw. ausgeschiedene 
Mitglieder der Naziorganisationen Anwendung fanden. 

Kooperation 
mit Polizei 
und SS 

Gleichwohl befaBte sich die Nazijustiz wiederholt aus 
ganz anderen Griinden mit den Geschehen in den 
Konzentrationslagern: Haftentlassene hatten trotz der 
ihnen auferlegten Schweigepflicht iiber ihre Erlebnisse 
berichtet und waren deshalb von Nachbarn oder an¬ 
deren angezeigt worden. So fiihrte man in Mainz ein 
Ermittlungsverfahren nach dem Heimtiickegesetz56 ge¬ 
gen den Backer Ludwig Weigeld, der 1933 in Osthofen 
gequalt worden war. Wie der Oberstaatsanwalt am 
22. Januar 1935 meldete, muBte die Sache eingestellt 
werden, »da eine Reihe von Zeugen« die Angaben 
des Opfers bestatigte, so daB schlieBlich sogar ein 
»Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen MiB- 
handlungen im KZ Osthofen« angestrengt werden muB¬ 
te. Dessen Ergebnis blieb unbekannt, obwohl der An- 
klager ausdriicklich betont hatte: »Das Straffreiheits- 
gesetz . .. kommt nach dem bisherigen Ergebnis der 
Ermittlungen nicht in Frage.«57 

In Bayern stand 1935 ein analoges Verfahren gegen 
Xaver Kiening an, den man zweimal in Dachau inhaf- 
tiert hatte. Da jedoch die dortige Kommandantur jede 
Stellungnahme zu den Vorwurfen ablehnte, wurden die 
Akten geschlossen.58 Die Griinde fur die fehlende 
Kooperationsbereitschaft seitens der Gestapo und der 
SS lagen auf der Hand: Das Regime wollte vielmehr 
diese Entlassenen emeut in die Gewalt bekommen und 
sie hinter den KZ-Mauern zum Schweigen bringen, als 
sich den Fahrnissen eines Gerichtsverfahrens zu stellen. 

54 ZStA Potsdam, Film 55 434. form v. 20. 12. 1934 (RGBI., T. 
55 RGBI., 1936, T. I, S. 994. I, 1934, S. 1209). 
56 Gesetz gegen heimtiickische 57 ZStA Potsdam, Film 55 494. 
Angriffe auf Staat und Partei 58 Ebenda. 
und zum Schutz der Parteiuni- 
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DaB diese ProzeBvereitelung nicht nur lokale Instan- 
zen betrieben, bewiesderam2. Juli 1935im Reichsjustiz- 
ministerium eingegangene Goebbels-Brief. Der Pro- 
pagandachef beschwerte sich, »daB die Justizbehorden 
heute vielfach noch zu akademisch aus der kiihlen 
Umgebung eines geregelten Gerichtsverfahren heraus 
urteilten und dabei fur das Milieu, aus dem heraus die 
Taten geschehen« waren, zu wenig Verstandnis zeig- 
ten.59 

Dabei war vom preuBischen Justizminister schon am 
6. Mai 1933 klargestellt worden, wie die Justizorgane der 
Gestapo in die Hand zu arbeiten hatten. In seiner — 
auch in der sprachlichen Diktion aufschluBreichen An- 
weisung — iiber »Entlassung staatsfeindlicher Personen 
aus der Untersuchungshaft« hieB es: »In letzter Zeit sind 
wiederholt Personen, die in staatsfeindlichem Sinne 
eingestellt sind, aus der Untersuchungshaft entlassen, 
weil eine Uberfiihrung hinsichtlich der ihnen zur Last 
gelegten Straftaten nach dem bisherigen Ermittlungs- 
ergebnis nicht moglich schien, ein dringender Tatver- 
dacht daher zur Zeit nicht mehr angenommen wurde. 
Ein derartiges Verfahren widerspricht unter derzeitigen 
besonderen Verhaltnissen vielfach dringenden Inter- 
essen des Staates und der Rechtspflege. Es gestattet 
aktiven volksschadlichen Elementen, ihr staatsgefahr- 
liches zersetzendes Treiben ungestort fortzusetzen, und 
ermoglicht auBerdem den Entlassenen, Spuren der Tat 
zu verwischen oder sich fur den Fall spaterer Verdich- 
tung des Verdachts weiterer Strafverfolgung durch die 
Flucht zu entziehen. Die Staatsanwaltschaften werden 
daher in derartigen Fallen mit besonderer Sorgfalt zu 
priifen haben, ob es sich rechtfertigen laBt, das Bestehen 
eines dringenden Tatverdachts zu verneinen. Ferner 
ersuche ich diejenigen Justizbehorden, welche die Entlas- 
sung anordnen, sich rechtzeitig zuvor mit der zustandi- 
gen Polizeibehorde in Verbindung zu setzen und ihr 
unter Mitteilung, daB die Entlassung des Gefangenen 
aus der Untersuchungshaft bevorstehe, Gelegenheit zu 
emer Priifung zu geben, ob gegen den Beschuldigten 
Schutzhaft zu verhangen sein wird. Fehlt es hierzu an 
Zeit, so wird auch in Erwagung zu ziehen sein, ob der 
Beschuldigte nach Beendigung der Untersuchungshaft 
der Polizeibehorde unmittelbar zuzufiihren sein wird. 
Entsprechend ersuche ich, vor Entlassung staatsfeindli¬ 
cher Personen aus der Strafhaft rechtzeitig in gleichem 
Sinne mit der zustandigen Polizeibehorde Fiihlung zu 
nehmen.«60 

Diese Order wies den Weg, der in der Folgezeit Zehn- 
tausende Justizgefangene in die Konzentrationslager 
fiihrte. Nachdem der Reichsjustizminister am 18. De- 
zember 1934 in Hoch- und Landesverratssachen die 
Meldepflicht fur Entlassungen aus der Strafhaft einge- 
fuhrt hatte, wies er fur diese Falle am 18. Januar 1937 
an, daB die bevorstehende Entlassung »den zustandigen 
Staatspolizeileitstellen oder Strafpolizeistellen 1 Monat 

59 Ebenda. 60 StA Magdeburg, Rep. C 30, 
Quedlinburg. Nr. 160. Bl. 132R. 

vor dem Entlassungsdatum mitzuteilen« sei.61 Die Mel- 
dungen erfolgten durch die Strafanstalten, die ihnen 
einen Fuhrungsbericht des zu Entlassenden beifiigten. 

Die Anweisung erhartete, was schon zum Alltag des 
Strafvollzugs gehorte: Antifaschisten am Tage ihres 
Strafendes mit alien Formlichkeiten zu entlassen, wah- 
rend die langst informierte Gestapo bereits vor dem 
Anstaltstor auf sie wartete, um sie ins Konzentrations¬ 
lager uberzufiihren. Dabei funktioniertedas Zusammen- 
wirken zwischen Justiz und Gestapo so nahtlos, als 
handele es sich um die Verlegung von einem Flugel in 
den anderen innerhalb derselben Anstalt. 

Wahrend — von einigen wohl als »Pannen«62 zu wer- 
tenden Ausnahmen abgesehen — die Uberstellung ent- 
lassener Strafgefangener an die Gestapo ohne Kom- 
plikationen erfolgte, gab es bei der Uberantwortung von 
Untersuchungshaftlingen verschiedentlich Reibereien. 
So griff die Gestapo auch in jenen Fallen zum Schutz- 
haftbefehl, in denen Richter die Untersuchungshaft 
aufgehoben, das Verfahren eingestellt oder Angeklagte 
freigesprochen hatten. Wo einzelne Gerichte nicht zu- 
lieBen, daB die Gestapo den Entlassenen noch im Ge- 
richtsgebaude festnahm, erfolgte das anschlieBend auBer- 
halb. Als sich 1937 sogar ein Senatsvorsitzender des 
Volksgerichtshofes dagegen verwahrte, daB ein vom 

obersten Ausnahmegericht Freigesprochener in Schutz¬ 
haft iiberfuhrt worden war, wandte sich die Geheime 
Staatspolizei an den Reichsjustizminister, der am 21. 
April 1937 antwortete: »Von Ihrem Schreiben sowie 
der Erklarung, daB die Verhangung der Schutzhaft nicht 
als Kritik gegen das freisprechende Urteil des Volksge¬ 
richtshofes aufzufassen sei, habe ich dem Prasidenten 
des Volksgerichtshofes Kenntnis gegeben. Ich habe dabei 
zum Ausdruck gebracht, daB nach meiner Auffassung 
bei dem Charakter der Schutzhaft als einer vorbeu- 
genden polizeilichen MaBnahme zur Vermeidung einer 
Gefahrdung der offentlichen Ordnung und Sicherheit in 
Ausnahmefallen ihre Verhangung auch gegen solche 
Staatsfeinde geboten sein kann, die in einem gericht- 
lichen Verfahren mangels Beweises freigesprochen 
sind.«63 

Diese Position bekraftigte Gurtner in der Dienst- 
besprechung der Oberlandesgerichtsprasidenten und 
Generalstaatsanwalte am 23./24. Januar 1939. Dabei 
zeigten sich die hochsten Justizbeamten des Reiches mit 
der Gestapo-Praxis einverstanden und hegten nur in 
Einzelfallen Bedenken.64 

Letztlich sah sich die Nazijustiz auch noch aus 
anderen Anlassen mit den KZ-Verbrechen konfrontiert. 
So gingen Zivilklagen und Strafanzeigen ein, die ent- 
hiillten, wie Wachmannschaften ofter Haftlinge zum 

61 ZPA, PSt 3/271. 
62 Dariiber beklagte sich Best 
am 27. 8. 1935 in einem Rund- 
schreiben an alle preuBischen 
Staatspolizeistellen (StA Pots¬ 
dam. Rep. 2 A, Reg. Potsdam, I 
Pol, Nr. 1190, Bl. 33). 

63 ZStA Potsdam, Film 2428. 
64 Afar tin Broszat, Der Staat 
Hitlers, Grundlegung und Ent- 
wicklung seiner inneren Verfas- 
sung, Munchen 1969, S. 298. 
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Zahlen von Geldsummen genotigt hatten, die zumindest 
teilweise auch in die Taschen der SA- und SS-Leute 
gelangten. Vor allem der oldenburgische Regierungs- 
prasident Bohmcker hatte 1933/34 in den dortigen 
Konzentrationslagern miBliebigen Geschaftsleuten be- 
trachtliche Geldsummen abzwingen und aus Amtern 
Entfernten oder konservativen Beamten den Verzicht 
auf finanzielle Anspriiche (Ausgleichszahlungen, Pen- 
sionen) abnotigen lassen. Das rechtfertigte der olden¬ 
burgische Innenminister in seinem Schreiben an den 
Reichsinnenminister vom 29. Januar 1935: Bohmcker 
sei »dabei von dem Gedanken ausgegangen, daB die 
Zahlung einer Geldsumme gegeniiber der Haft ein 
geringeres Ubel darstelle und im einzelnen Falle zur 
Sicherung eines Wohlverhaltens des Schutzhaftlings 
ausreichen kann«.65 

In einem Schreiben an Goring vom 11. April 1935 wies 
Best die Entschadigungsanspriiche des im KZ Stettin- 

65 Stokes, Kleinstadt 
S. 551 ff., Dok. IV/6 C4. IV/gA. 
- AufschluBreich ist der dort 
gefiihrte Nachweis, in welchem 
Mafie erpreBte Summen zur 
Finanzierung der Konzentra- 
tionslager beitrugen. Nach dem 
Hauptbuch 1933/34 der Landes- 

kasse Eutin wurden auf das Kon- 
to »Schutzhaftkosten« zwischen 
dem 7. Juli und dem 22. Dezem- 
ber 1933 insgesamt 10188,75 RM 
eingezahlt. Davon resultierten 
8640,— RM aus als BuBen und 
Kautionen deklarierten Zwangs- 
geldern. 

Bredow miBhandelten Kaufmanns Wolmann wegen des 
Verlusts seines Geschafts in Hohe von 75000 RM 
zuriick. Nur 9000 Mark wollte Best dem Kaufmann 
zugestehen, die diesem abgepreBt und fur das Konzen- 
trationslager verwendet worden waren.66 

Mehrere der so Geschadigten wandten sich nach ge- 
raumer Zeit an die Justiz. Wahrend die Strafanzeigen 
wegen der ihnen abgezwungenen Gelder praktisch er- 
folglos blieben, gab das Hanseatische Oberlandesge- 
richt Hamburg am 15. Oktober 1936 einer Klage des 
ehemaligen Biirgermeisters von Eutin, Otto Stoffregen, 
statt. Im Gegensatz zum Landgericht Liibeck erklarte 
es einen im Konzentrationslager abgepreBten Verzicht 
fur rechtsunwirksam. Nachdem Bohmcker diese Ent- 
scheidung gegeniiber dem Staatssekretar im Reichs- 
justizministerium, Roland Freisler, als »bedauerliche 
Schlappheit« ausgelegt und sich das Reichsinnenmini- 
sterium in ahnlicher Weise geauBert hatte, hob das 
Reichsgericht am 7. September 1937 das Hamburger 
Urteil wieder auf und segnete damit die Pression hochst- 
richterlich ab. Wer immer in den Konzentrationslagern 
Verbrechen veriibte — er durfte darauf vertrauen, bis 
zu den obersten Instanzen der Nazijustiz auf Verstandnis 
und Riickendeckung zu stoBen.67 

66 Aronson, S. 234f. 67 Stokes, Kleinstadt. . ., S. 576. 

227 



Ungebrochener Kampf 

Soweit gegenwartig feststellbar, handelten Kommu- 
nisIefTenergischer als andere aus politischen Griinden 
Inhaftierte. Durch die Konzentrierung in einigen weni- 
gen Lagern konnten sie die 1933/34 gewonnenen Erfah- 
rungen austauschen und ihren Widerstand den ver- 
anderten Bedingungen anpassen. Die kleinere Zahl der 
Gefangenen forderte deren Gemeinschaftsgeist, Soli- 
daritat und politische Aktivitaten. 

ss; ’¥%**&(* ^ 
Motor und Zentrum des Widerstandes bildeten nach wie 
vor die konspirativen Leitungen. In Esterwegen ge- 
horten dem »Lagerkopf« zunachst Theodor Neubauer 
und Alfred Lemmnitz, spater Bernhard Bastlein, Robert 
Neddermeyer, Folkert Portrikus, Otto Schlag und Hu¬ 
bert Serve an. Ihnen zur Seite standen unter anderem 
Ernst Saalwachter, Heinz Werger und Karl Wloch. Sie 
vereinte, wie Wloch erlauterte, »nicht nur ein tiefes 
Bediirfnis nach politischer Aussprache und Zusammen- 
tragen aller Nachrichten iiber die innen- und auBen- 
politische Lage, sondern (sie) wollten auch entspre- 
chend handeln. Sie fiihlten sich weiterhin als Funk- 
tionare und ihrer Partei verpflichtet. Sie sahen es als 
ihre Pflicht an, eine einheitliche Fiihrung der politischen 
Haftlinge und damit des Lagers sicherzustellen.« In der 
Lichtenburg standen Ottomar Geschke, Albert Kuntz 
(bis Februar 1935), Theodor Neubauer und Walter 
Stoecker an der Spitze, »ein Kollektiv hervorragender 
Fiihrer der Arbeiterklasse, gut geschult, kampferfahren, 
unerschrocken und in alien Situationen klug und be- 
sonnen reagierend«, urteilte Walter Kramer, damals 
Anhanger der sogenannten Schwarzen Front, die von 
Hitler abgefallen war. Insgeheim traf die Leitung wo- 
chentlich zusammen, gedeckt durch die erste Kompanie, 
in der sich 95 Prozent politischen Haftlinge befanden. 
Von weiteren Funktionaren wie Walter Brachmann, 
Ernst Grube, Herbert Meyer, Max Herm und Paul 

Woitkowski leiteten einige die nach ihren Heimatorten 
gegliederten Gruppen der inhaftierten Kommunisten. 
Gotthard Feist erklarte dariiber: »Es gab auf der 
Lichtenburg ein gut funktionierendes illegales Lager- 
kollektiv. Fur alle Bezirke, aus denen sich die Lager- 
insassen zusammensetzten, wurde ein Verantwortlicher 
vom Genossen Walter Stoecker eingesetzt. Ich wurde 

fur die Genossen aus dem Bezirk Halle-Merseburg 
verantwortlich gemacht.«1 

In Hamburg-Fuhlsbiittel muBte die Gestapo fest- 
stellen, daB z. B. Wilhelm Hagen »sein kommunistisches 
Benehmen und Treiben auch in der Gemeinschaft im 
KZ-Lager insoweit fortsetzte, als er und andere Mitge- 
fangene die dortigen Insassen laufend in kommuni- 
stischem Sinne instruierten«. Hagen wurde vor Weih- 
nachten 1935 verhort und beging am 3. Januar 1936 
angeblich Selbstmord. In der Schutzhaftabteilung in 
Munchen-Stadelheim envies sich nach den Worten eines 
Gestapo-Berichtes von Ende 1935 Centa Beimler als 
»Wortfiihrer der anderen Schutzhaftgefangenen und 
hetzte unter der Maske einer harmlosen Frau ihre 
Mitgefangenen in versteckter Weise auf«. Gleichfalls be- 
stand in Moringen eine illegale Leitung, wie die Frau 
Hans Beimlers mitteilte. In Sachsenburg gehorten Hugo 
Graf und Alfred Rohricht zu dem konspirativen Kopf. 
Sie trafen sich mit anderen, gedeckt durch weitere 
Haftlinge, heimlich in der Schuhmacherwerkstatte. Die 
Leitung, hieB es in einer zeitgenossischen Wiirdigung, 
war »die Stelle, von der aus alle MaBnahmen politischer 
Art fur alle Haftlinge bestimmt wurden. Dort liefen auch 
alle Faden der Nachrichten iiber Spitzel, Denunzianten, 
iiber Vorgange und Stimmungen in der SS und der 
Lagerleitung zusammen.« Sie organisierte zugleich die 
Schulungsarbeit unter den politischen Gefangenen. Al¬ 
fred Rohricht wurde am 18. Marz 1936 ermordet.2 

Die Haftlinge diskutierten nicht nur die offiziellen 
Nachrichten, die zu ihnen drangen, sondern ebenso die 
konspirativen Informationen, beispielsweise aus der 
Zeitschrift der Roten Hilfe, »Tribunal«, die unter an¬ 
derem Xaver Stiitzinger auf illegalem Wege nach Dach¬ 
au bekam. Er wurde am 11. Mai 1935 im dortigen 
Bunker umgebracht. In Sachsenburg bildeten eine Quel¬ 
le der zusatzlichen Information Radiosendungen, die 
Leonhardt Landowski heimlich abhorte, wenn er das 
Zimmer von SS-Fiihrern reinigte. Und in der Lichten¬ 
burg empfing Max Herm mit Ernst Grube jede Nacht 
iiber das in der Zelle verborgene kleine Rundfunk- 
gerat den Moskauer Sender. Sie gaben wichtige In- 

1 Gegen Imperialismus . . ., S. 53 
(Bericht von Alfred Lemmnitz); 
Karl Wloch, Das war Esterwegen 
1935/36, in: Die Weltbuhne v. 
29. 5. 1963; Emendorfer, 
S. 97 f.; Perk, S. 21; ZPA, EA 

1222, V 241/58 u. EA 1782; Dro- 
bisch, Lichtenburg, S. 43. 
2 ZPA, St 3/157; Elling, S. 108; 
Dieneue Weltbuhne v. 2. 4. 1936; 
Das Lied..., S. 38 u. 47. 
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formationen jeweils am nachsten Tag an die illegale 

Leitung weiter.3 
Auf diese Weise horten sie Ausziige aus dem Referat 

Georgi Dimitroffs auf dem VII. WeltkongreB der Kom- 
munistischen Internationale und erfuhren danach von 
der Briisseler Konferenz der KPD. Geschke, Stoecker 
und Woitkowski iiberlegten, wie die Resolution und das 
Manifest zu erlangen seien. Mit Hilfe einer Verbindung 
liber die Lagerwascherei konnten sie von einer durch 
Stoecker genannten Berliner Adresse beschafft und 
in die Lichtenburg geschmuggelt werden. »Die Beschliis- 
se der Briisseler Konferenz«, informierte im Februar 
1937 Erich Kruger die KPD-Fiihrung, »erhielten wir im 
Marz 1936 in Form eines Heftchens liber >Blumenpflege 
im Zimmer<.« Einige Gefangene bekamen die Parteibe- 
schliisse im Wortlaut und berichteten dariiber in den 
illegalen Gruppen. Kernfragen der Diskussion bildeten 
die Aktionseinheit zwischen Kommunisten und Sozial- 
demokraten, die Verbreiterung der Bewegung gegen den 
Faschismus, der Kampf um demokratische Rechte und 
die Ziele des antifaschistischen Kampfes, desweiteren 
Agitations- und Propagandamethoden der Partei und 
die illegale Arbeit in Naziorganisationen. Einige Pro- 
bleme losten langere Debatten aus, auch mit SPD- 
Mitgliedern, die sich nach der Beseitigung der Nazi- 
diktatur wieder einen Staat wie die Weimarer Republik 
vorstellten. »Politische Diskussionen waren nicht nur 
haufig«, faBte die geheime Mitteilung an die KPD- 
Fiihrung zusammen, sondern auch »frei und oflfen und 
standen vor allem auf ziemlich hohem Niveau. Hierbei 
ist zu betonen, daB unsere friiheren Spitzenfunktionare 
eine hohe Autoritat bei den Haftlingen besaBen wie denn 
iiberhaupt alle wichtigen Begebenheiten (Vorbereitung 
der Marzwahl, Abstimmungsergebnis in der franzosi- 
schen Kammer, Briisseler Konferenz usw.) von den 
zuverlassigsten Genossen besprochen und zur Diskus¬ 
sion vorbereitet wurden.« Auch in Esterwegen werteten 
Haftlinge den VII. WeltkongreB und die Briisseler Kon¬ 
ferenz aus. Der Frankfurter Kommunist Max Emendor- 
fer erinnerte sich: »Jede Nachricht von diesen beiden 
wichtigen Ereignissen hatten wir begierig aufgegriffen. 
Ja, es entsprach auch unseren Erfahrungen und Vorstel- 
lungen, wenn dort festgestellt worden war, daB sich alle 
Hitlergegner zur antifaschistischen Volksfront zusam- 
menschlieBen miissen, zum Kampf gegen die braune 
Diktatur, zur Rettung der Nation! ... Und so wie wir 
in den Konzentrationslagern ohne Unterschied der 
Parteizugehorigkeit zusammenhielten, so sollten, so 
muBten iiberall die Menschen zum Kampf gegen die 
faschistische Diktatur gewonnen werden, wenn man das 
Leben erhalten, die Menschlichkeit retten wollte, vor 
denen, die den Fortbestand der Nation bedrohten.« 
Angesichts der Orientierung auf demokratische Ver- 
haltnisse erhoben sich bei der Diskussion auch andere 
Stimmen: »>Und unsere Revolution ?< fragten viele der 

3 Nazi-Bastille ..., S. 91 f.; Lichtenburg, in: Beit rage zur Ge- 
ZPA, V 241/46; Max Herm, Wir schichte des Rundfunks, 1974, 
horten Radio Moskau im KZ H. 1, S. 72f. 

Genossen. >Wofiir haben wir denn gekampft? Warum 
sind wir denn hier?< Ja, es tauchte hin und wieder sogar 

das Wort Opportunismus auf, gebraucht von jenen, die 
meinten, die sozialistische Revolution sei nun abge- 
schrieben. Doch die praktischen Erfahrungen jedes 
einzelnen von uns sorgten schnell dafiir, Klarheit zu 
schaffen. Naturlich kampften wir Kommunisten nach 
wie vor Fur die sozialistische Revolution. Doch wollten 
wir sie nur mit uns und fur uns Kommunisten machen? 
Nein! Wenn wir die Massen fiihren, sie aus dem 
Liigengespinst nationalsozialistischer Parolen befreien 
wollten, muBten wir ein Ziel stellen, das alien verstand- 
lich, das alien erstrebenswert, das alien erreichbar war. 
Und das konnte nach dem Sturz der faschistischen 
Diktatur nur die antiimperialistisch-demokratische Ord- 
nung sein. Danach erst durften wir das nachste Ziel 
stecken auf dem Weg zu einer kommunistischen Gesell- 

schaft.«4 
In Esterwegen iiberbrachte Karl Wloch Carl von 

Ossietzky die Nazizeitungen mit Kommentaren der 
illegalen Leitung, insbesonders von Bernhard Bastlein. 
Der parteilose Publizist hatte sich bis zu seiner Uber- 
fuhrung in die Lichtenburg dem Kommunisten Theodor 
Neubauer angeschlossen und Ende 1934 gegeniiber den 
SPD-Funktionaren Theodor Haubach und Julius Leber 
den Gedanken der Aktionseinheit vertreten. Nun, im 
Friihjahr 1936, auBerte er im Gesprach mit Bastlein, als 
dieser ihn iiber die Volksfront in Frankreich unter- 
richtete: »Die hatten wir bei uns haben miissen.« Bei 
ihren Diskussionen stimmten der Kommunist und der 
linke Kriegsgegner iiberein, daB das Naziregime in 
wenigen Jahren einen Krieg anzetteln werde, der sich 
vor allem gegen die Sowjetunion richten werde. In erster 
Linie kame es auf das deutsche Volk an, die Kriegsplane 

zu durchkreuzen.5 
Auf Grund solcher politischer Ansichten bildete sich 

in Esterwegen eine Einheitsfront zwischen Kommu¬ 
nisten und Sozialdemokraten, darunter Haubach und 
Leber, heraus, die den Widerstand hinter dem Stachel- 
draht forderte und starkte. In Dachau holte beispiels- 
weise von Kommunist Neusinger den neueingelieferten 
Sozialdemokraten Martin Albert aus der Kiesgrube 
heraus und brachte ihn in der Schlosserei unter. Kurt 
Schumacher, den Kommunisten sofort nach seinem 
Antransport vom Heuberg in das Dachauer Kranken- 
revier gebracht und gesund gepflegt hatten, verhalfen 
sie zu einem Posten in der Lagerbiicherei. Der sich um 
Schumacher sammelnde Kreis von etwa 25 Sozial¬ 
demokraten traf und besprach sich zwar auf der Lager- 
straBe. Doch trat er in der Dachauer Haftlingsgemein- 
schaft zunachst nicht oder kaum in Erscheinung.6 

4 ZPA, I 6/3/301 u. EA 1202; 5 Wloch: Frei S. 228 u. 251 f. 
Der antifaschistische Wider- 6 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
standskampf im Kreis Zeitz, S. 54; anstalten, Esterwegen, Nr. 16, 
Emendorfer, S. 99. - Der exakte Bl. 27f.; »Halts Maul. ..«, 
Titel der in die Lichtenburg ge- S. 155F.; Behning, S. 42, Gdhring, 
schmuggelten Tarnschrift laute- unpag. 
te: Wie unsere Kakteen richtig 
gepflegt werden miissen. 
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Zelleninschrift von Haftlingen des KZ Lichtenburg: 
»Wir sind geboren, Taten zu vollbringen! Fur Freiheit 
und Recht« 

Kommunisten wandten sich auch an ihnen politisch 
Fernerstehende, zum Beispiel in der Lichtenburg Max 
Herm an Walter Kramer von der »Schwarzen Front«. 
Der erinnerte sich: »Ich hatte zu Max Herm von der 
ersten Minute an voiles Vertrauen, und bald ergab sich 
zwischen uns ein Verhaltnis, als wurden wir uns schon 
sehr lange kennen ... Ich berichtete offen und riick- 
haltlos liber unsere Aktion und iiber meine bisherige 
politische Tatigkeit. Max kam zunachst nicht aus dem 
Kopfschutteln heraus iiber die Ungereimtheiten und 
Zickzackwege meiner Entwicklung, doch dann dis- 
kutierte er grundlich und geduldig mit mir. Ich muB sagen, 

in wenigen Wochen und in der verhaltnismaBig kurzen 
Zeit, die fiir Gesprache zur Verfugung stand, gewann 

KZ Lichtenburg, »Singende Pferde«, SS-Aufnahme von 
Walter Kramer aus dem Lager geschmuggelt 

ich eine Reihe entscheidender Erkenntnisse, mir gingen 
>Talglichter< in Massen auf. Vor allem begriff ich jetzt 
den Zusammenhang vieler Erscheinungen, ich erhielt 
sozusagen eine konzentrierte Lektion im dialektischen 
Denken. Die harte und oft grausame Wirklichkeit 
unseres KZ-Alltages beschleunigte den KlarungsprozeB 
erheblich.«7 

Die konspirative politische Arbeit in den Konzentta- 
tionslagern konnte ausgedehnt und vertieft werden, als es 
die aktivsten Krafte verstanden, im Lagergetri£bewei> 
tere Positionen zu erlangen. Dadurch lieBen sich mcET" 
allein manche heimliche Betatigung bemanteljnjunH^ 
Zusammenkiinfte besser tarnen. Vor allem wuchs die 
Ausstrahlungskraft und Autoritat der Kommunisten. 
Denn sie nutzten alle sich bietenden Moglichkeiten, das 
Leben der Gemeinschaft der Schutzhaftlinge ztTer^ 
teichtern und dem Lageregime Paroli zu bieten. Im KZ 
Lichtenburg beispielsweise wirkten Ottomar Geschke^ 
als Vorarbeiter in der Schlosserei, Ernst Grube in der 
Tischlerei, Max Herm in der Elektrowerkstatt und Otto 
Gieselmann in der Bekleidungskammer, der parteilose 
Rechtsanwalt Hans Litten in der Buchbinderei. Der 
SPD-Funktionar Carlo MierendorfT bekleidete ab Fe- 
bruar 1936 den Posten eines Korporalschaftsfiihrers. 
In Sachsenburg standen unter anderem die Kommu¬ 
nisten Kurt Fischer der mechanischen Werkstatt, Otto 
Hermann der Schuhmacherei und Hans Scheller der 
Buchbinderei vor. Als im Friihjahr 1935 die SS befristete 
Vorbeugungshaftlinge, also Kriminelle, in groBerer Zahl 
nach Esterwegen brachte, iibertrug sie ihnen alle Lager- 
funktionen, auch die des Lageraltesten, und versuchte, 
die kriminellen gegen die politischen Gefangenen auszu- 
spielen. Der illegalen Haftlingsleitung gelang es jedoch 
nachzuweisen, daB die Kriminellen sich aus Lager- 
bestanden bereicherten, worauf etwa Ende des Jahres 
an ihre Stelle wieder politische Gefangene traten. »Die 
zielbewuBte Arbeit der Haftlingsorganisation«, erklarten 
Karl Wloch, »die von Kommunisten gefiihrt wurde, 
setzte politisch zuverlassige und moralisch starke Kame- 
raden in wichtige Lagerfunktionen wie Lageralteste, 
Blockalteste, Arbeitskommandoleiter usw. ein«.8 

Stand ige 
Solidaritat 

Als erstrangige Aufgabe, wie aus Sachsenburg mitgeteilt, 
wo der Stahlhelm-Angehorige Albert Muller als Haft- 
lingsfeldwebel neuen Gefangenen half, gait es uberall 
»vor allem das Zusammengehdrigkeitsgefuhl unter den 
Haftlingen zu starken«.9 Das driickte sich in erster Linie 
in den bewahrten Formen der Solidaritat aus. Sie setzte 
meist schon bei der Ankunft neuer Gefangener ein. In 

7 ZPA, EA 1782. Imperialismus ..., S. 53 (Bericht 
8 Ebenda, u. 6/3/301; Deusch- von Lemmnitz); Wloch; Emen- 
land-Bericht.. . v. Mai 1937, S. dorfer, S. 98. 
A 110; Das Lied..., S. 38; Gegen 9 Walther; Das Lied..., S. 39. 
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Esterwegen erkundigten sich Beauftragte der illegalen 
Organisation, welche Haftlinge woher kamen, und nah- 
men sich der politischen Gefangenen an. Bereits im 
Zugangsblock erhielten sie Kaffee und wegen der Schi- 
kanen und MiBhandlungen bei der Einlieferung Massa- 
gen. Ahnlich uberstanden neue Haftlinge in der Lichten- 
burg und in anderen Lagern den »Empfang« durch 
SS-Leute durch die solidarische Hilfe ihrer Kameraden. 
Im Saal A 2 in Fuhlsbuttel, wo Willi Rumstich Stu- 
benaltester von 30 politischen Haftlingen war, halfen 

sie Zugangen aus Einzelhaft beim Bettenbau und mit 
Nahrungsmitteln. Aus Dachau schilderte Ludwig Worl, 
wie er nach neun Monaten Arrest, davon sieben im 
Dunkeln, der nach der Einlieferung liber ihn verhangt 
worden war, durch Mitgefangene »wieder auf einen 
Normalzustand gebracht wurde«. In Sachsenburg fand 
sich sogar ein Weg, in den Bunker Geworfene zu unter- 
stiitzen. Gefangene entdeckten, »daB einer der Saug- 
riissel der (demontierten — d. Verf.) Entliiftungsanlage 
iiber den Arrestzellen endete. Durch diese Rohre ver- 
sorgten wir unsere Haftlinge, soweit wir dazu in der 
Lage waren, regelmaBig.« In Fuhlsbuttel konnten Haft¬ 
linge ihre Aussagen untereinander abstimmen und noch 
nicht Verhaftete vor dem Gestapo-Zugriff bewahren, 
indem sie durch Liiftungsschachte und iiber Mitge¬ 
fangene durchgaben, was ihnen vorgeworfen wurde und 

wie sie darauf reagierten.10 
Das Gebot der Solidarity gait nicht allein gegenuber 

Neueingelieferten oder Arrestanten, sondern wahrend 
der ganzen KZ-Zeit. Aus Moringen erinnerte sich Centa 
Beimler: »Wir waren sieben in einer Viermannzelle, und 
wir waren so eine verschworene Gemeinschaft. Das 
bringt natiirlich mit sich, daB man Freud und Leid teilt. 
Zum Beispiel haben wir eine Genossin gehabt, die war 
nicht verheiratet und hat ein uneheliches Kind gehabt. 
Der Junge ist in eine Anstalt gekommen, und sie hat 
sehr unter der Trennung von ihrem Kind gelitten und 
war oft sehr niedergedriickt, obwohl sie sonst ein 
frohlicher Mensch war. Wenn Briefe oder andere Anlas- 
se sie niedergedriickt haben, dann haben wir halt ver- 
sucht, sie wieder aufzuheitern, und das ist uns auch 
immer gelungen. Und diese solidarische Gemeinschaft 
hat uns die Haftzeit leichter ertragen lassen. So war es 
auch mit den Paketen, die wir von drauBen bekom- 
men haben. Meine Mutter ware nicht mehr in der Lage 
gewesen, mir einmal ein Paket zu schicken; aber die Soli¬ 
darity drauBen, die hat das moglich gemacht, daB sie 
doch ab und zu einen Kuchen hat backen konnen und 
irgendetwas kaufen fur uns, das sie dann sofort geschickt 
hat, wahrend sie selbst groBtenteils vom Essen in der 
Suppenschule gelebt hat. Aber andere Mitgefangene 
haben ofter etwas von zu Hause bekommen; alles bis 
ins letzte Kriimchen ist dann solidarisch geteilt worden.« 

10 Wloch; Emendorfer, S. 94; EA 1258; Gestapo-Gefangnis 
Walther; Dok.-Zentrum, KZ und Fuhlsbuttel, S. 34; Das Lied 
Haftanstalten, Esterwegen, S. 39; Bringmann/Diercks, S. 73. 
Nr. 15, Bl. 25; ZPA, EA 1222 u. 

So wie hier handelten die Haftlinge in anderen Lagern. 
In Esterwegen beschuldigte deswegen ein SS-Fiihrer sie 
der »Roten Hilfe«. Doch der Barackenalteste Heinz 
Wergen antwortete ihm, Naziparolen ausnutzend: »In 
den Zeitungen steht doch immer, daB Gemeinnutz vor 
Eigennutz steht.« Und: »DrauBen gibt es doch auch 
eine Winterhilfe.« Als zudem noch bewiesen werden 
konnte, daB nicht allein Kommunisten briiderlich unter 
sich teilten, blieb die Anschuldigung ohne Folgen. 

Haftlingsfunktionare brachten Gefahrdete besonders 
in weniger auffalligen Arbeitskommandos unter, so den 
Sozialdemokraten Ernst Heilmann in der Esterwegener 
Bekleidungskammer. Oft traten Gefangene fur andere 
ein. Als in Fuhlsbuttel bei einer Kollektivstrafe alle, vor 
allem altere Haftlinge »fertiggemacht« werden sollten, 
gaben sich zwei Jiingere als Schuldige aus und nahmen 
die Einzelhaft auf sich. Aus Sachsenburg wurdigte Pfar- 
rer Georg Walther »die herzlichste Kameradschaft« der 
dortigen Kommunisten, Sozialdemokraten, Stahlhelm- 
Angehorigen und Bibelforscher, »die mir die Arbeit 
erleichterten, wo sie konnten, und mich bald — wie auch 
spater die anderen Pfarrer - mit ihren hauslichen und 
sonstigen Noten und Sorgen bekannt machten. Es 
ergaben sich daraus einzelne Freundschaften, etwa mit 
Albert Muller ..., und spater allerlei Besuche von alten 
KZ-Kameraden in meiner Leipziger Wohnung.« 

Auch die moralische Hilfe lieB sich nicht gering 
schatzen, wie ein Gefangener aus Sachsenburg betonte: 
»Es war manchem Haftling anzusehen, wenn er abends 
in einen Winkel stierte, daB er nicht mehr weiter konnte. 
Hier zeigte sich wieder die gute Arbeit des Lager- 
komitees. Immer wieder gingen einige dazu bestimmte 
Genossen zu den Mutlosen, richteten sie auf und spra- 
chen ihnen neuen Mut zu. Diese Arbeit hat vielleicht 
manchen von einem verzweifelten Schritt zuriickge- 
halten und vielen neue Kraft gegeben.«11 

Besonderes Augenmerk widmeten politische Haft¬ 
linge ihren schwacheren Kameraden, wie in Esterwegen 
Carl von Ossietzky. Solange er mit den Moorkolonnen 
ausriicken muBte, nahmen sie ihn in ihre Mitte, um ihn 
vor MiBhandlungen zu schiitzen und beim Riickmarsch 
zu stiitzen. Aus demselben Grund holte der Vorarbeiter 
der Maler ihn zu sich. Und er erfuhr Hilfe, als er im 
Krankenrevier lag. Kurz: »Alle wetteiferten, ihm einen 
Liebesdienst zu erweisen«, wie es in einem zeitgenossi- 
schen Bericht hieB, der - wenn er nicht Heifer gefahrden 
wollte - keine Details anfuhren konnte.12 

Und der so Betreute gab auf andere Weise seinen 

Kameraden ein Beispiel, nicht nur, indem er seine Pakete 
mit ihnen teilte, sondern vor allem durch seine Ungebro- 
chenheit. »Nie, nicht ein einziges Mai, nicht im schwer- 
sten Augenblick, selbst an der Grenze der ertragbaren 
korperlichen Qualen«, so hob ein Tischgenosse hervor, 

11 Distel, Schatten, S. 30f.; 12 Bringmann/Diercks, S. 76f.; 
Wloch; Emendorfer, S. 94; Ge- Frei, S. 238 fT.; Wloch; Deutsche 
stapo-Gefangnis Fuhlsbuttel, , Mitteilungen v. 7. 5. 1938. 
S. 35; ZPA, EA 299; Das Lied 
..., S. 39. 
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»verlor er seine seelische Haltung. Seine Hande zitterten 
zwar, wenn er sich eine Zigarette anziinden wollte, aber 
nie zitterte er vor den Nazis, nie erniedrigte er sich, um 
damit seine Lage zu erleichtem. Und unter dieser 
Bedingung ware das fur ihn leicht moglich gewesen.« 
Schon von MiBhandlungen und Krankheit gezeichnet, 
blieb Ossietzky klardenkend und weitblickend. »Ob wir 
iiberleben, ist weder sicher noch die Hauptsache«, iiber- 
lieferte Karl Wloch eine seiner AuBerungen, die bis in die 
Gegenwart greift und kiinftig gilt. »Wie man aber spater 
von uns denken wird, ist so wichtig wie, daB man an uns 
denken wird. Darin liegt auch unsere Zukunft. Danach 
miissen wir leben, solange wir atmen. Ein Deutschland, 
das an uns denkt, wird ein besseres Deutschland sein.«13 

Hans Litten 

In der Lichtenburg entstand um Hans Litten eine 
»KartofTelpuffergenossenschaft« fur Kameraden ohne 
Geld. Die sich darin ausdriickende Grundposition umriB 
Walter Kramer: »Die entscheidende Voraussetzung, um 
in den Kerkem des Nazisystems zu bestehen und eventu¬ 
al zu iiberleben, war die Solidarity unter den Haft- 
lingen. Die feste Gemeinschaft eines starken Kollektivs, 
wie das in der 1. Kompanie in Lichtenburg, gab jedem 
ein gewisses Gefiihl der Geborgenheit und die Grund- 
lage, um den physischen und psychischen Druck des 
Terrorsystems standzuhalten.« In die Unterstiitzung 
wurden die im Fruhjahr 1935 in Konzentrationslager 
geworfenen Geistlichen einbezogen, ein weiteres Zeichen 

von der gefestigten Kameradschaftlichkeit und der 
wachsenden antifaschistischen Bundnispolitik. Pfarrer 

Georg Walther berichtete aus Sachsenburg: »Es gab 
sofort eine groBartige und selbstverstandliche Hilfs- 
bereitschaft.«14 

Diese nicht zogernde Hilfe bewahrte sich besonders 
gegenuber Verletzten und Kranken aufopferungsvoll. 
Beispielsweise entfernte im KZ Sachsenburg der Haft- 
lingsarzt Dr. Hans Serelman bei Alfred Rohricht die 
Knochensplitter aus der zerschlagenen Mittelhand und 
versorgte ihn wahrend einer eitrigen Mandelentzun- 
dung. Danach muBte er einen weiteren operativen 
Eingriff am linken Arm vornehmen. Als der Lagerarzt 
Gebhardt dem gefangenen Mediziner untersagte, die 
Kranken zu behandeln und ihn aus dem Revier verwies, 
pflegten andere Kameraden den schwerkranken Roh¬ 
richt. SchlieBlich muBte ein Krankenhausarzt bei ihm 
schwere Knochentuberkulose feststellen. Wie Serelman 
tat der Zwickauer Arzt Simon nach Gefangenenbe- 
richten alles, um das Los der kranken und verletzten 
Mithaftlinge zu erleichtern. Dariiber hinaus suchte der 
eingekerkerte Arzt auch, den anderen Gefangenen zu 
helfen. So verteilte er einmal nach Absprache mit der 
illegalen Lagerleitung Tabletten, die Brechreiz und 
Durchfallerscheinungen hervorriefen. Der Mediziner 
erklarte sie gegenuber der Kommandantur mit schlecht 
zubereitetem und verdorbenem Essen und erreichte, daB 
eine Zeitlang die Gefangenenverpflegung etwas besser 
wurde. In Esterwegen nahmen sich die Arbeitersamariter 
Willi Klangwart, Walter Lembcke und Heinrich Schmie- 
dermann kranker und verletzter Kameraden an, leisteten 
erste Hilfe und organisierten einen Sanitatsdienst.15 

Kulturelle 
Kraftquellen 

Auch bei der kulturellen und der Bildungsarbeit zeigte 
sich die Ungebrochenheit politischer Haftlinge. In Fuhls- 
biittel beispielsweise trug Wilhelm Hagen oftlTTals abends 
selbstverfaBte Gedichte vor, darunter auch liber das KZ 
Fuhlsbiittel. Eines betitelte sich: »Auch du bist im 
Ko-La-Fu gewesen.« Aus der Lichtenburg bestellte Hans 
Litten bei seiner Mutter Bucher. Sie bekam sie, wenn 
sie erzahlte, wofiir sie bestimmt seien, teilweise von 
Buchhandlern geschenkt. Ihr Sohn machte sie wohl 
Mithaftlingen zuganglich und gab ihnen aus den Be- 
standen der Bibliothek, die ihm als Verantwortlichen der 
Buchbinderei unterstand, gute Empfehlungen. Als bei 
einer Durchsuchung eine illegale Schrift gefunden wurde, 
muBten alle Bucher abgeliefert werden. 

Litten selbst trug auf einer Veranstaltung das Gedicht 
»Die Gedanken sind frei« vor, »ein Gedicht«, berichtete 
ein Teilnehmer der Mutter, »das in dieser Umgebung 
eine oppositionelle, nein eine revolutionare, eine ziin- 
dende Wirkung bekam. Fur uns war dieses Erlebnis — 
ein Erlebnis! Personlicher Mut gehorte dazu, und der 

13 Der Gegen-Angriff v. 
12. 7. 1935; Wloch. 

14 ZPA, EA 1782 u. St 62/2/29. 2. 4. 1936; Das Lied. .., S. 37f.; 
15 Die neue Weltbuhne v. Perk, S. 85. 
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hat ihn schlieBlich, weil er innerlich nicht gebrochen war, 
bei den Nationalsozialisten so verhaBt gemacht.« 

Die Weihnachtsfeier 1934 in der Lichtenburg pragte 
sich aus gutem Grund Walter Kramer ein: »Die Feier 
fand nach meiner Erinnerung am Nachmittag des ersten 
Feiertages in unserem Aufenthaltsraum statt. Alle Tische__ 
waren an die Wande geriickt und iibereinandergestellt 
worden, damit viel Raum gewonnen wurde. Um eine 
kleine freie Flache an der Fensterseite saBen wir ge- 
drangt auf unseren Banken, die erste Reihe war freige- 
halten fur die SS . . . Das Programm der Weihnachtsfeier 
war von den mir unbekannten Organisatoren bewuBt 
nicht auf Feierlichkeit und Riihrseligkeit ausgerichtet 
worden. Versteckter Humor, geschickt gezielte Satire 
und Optimismus bestimmten Inhalt und Ablauf . . . 
Vom eigentlichen Programm ist mir noch erinnerlich, 
daB eine groBe Leinwand mit einer Reihe skizzierter 
Moritatenbilder entrollt wurde. Ein Sprecher trat auf 
und erklarte mit viel Witz die Bilder, die sich alle auf 
Burgen bezogen, auf Sonnenburg, Lichtenburg, Papen- 

Jhurg^ .Oranienburg und Sachsenburg — lauter KZ‘s! 
Ein Bild zeigte einen Stacheldraht, der an zwei Isolatoren 
befestigt war, er symbolisierte den elektrisch geladenen 
Stacheldrahtzaun auf den Umfassungsmauern der Lich¬ 
tenburg - natiirlich auch der anderen >Burgen<. Nach 
diesem Moritatenerklarer war das die >Lagerleitung<. In 
dieser Moritatenschau wurden die Zustande in den KZ^S 
ironisch und humorvoll kritisiert, es war gutes Kabarett, 
was da geboten wurde. Manches war recht >starker 
Tobak<, und wir waren sehr gespannt, wie (der SS- 
Kornmandant — d. Verf.) Schmidt reagieren wurde. 
Im Prinzip reagierte er gar nicht; mit dem gleichen 
undurchdringlichen Gesicht, mit dem er gekommen war, j 

verlieB er den Raum . . . Uns gab die Veranstaltung neue 
Kraft. Wir hatten unsere Uberlegenheit als denkende 
und klug taktierende Menschen in dieser Atmosphare 

/ der Erniedrigung und Unmenschlichkeit bewiesen.«16 & 
In Esterwegen muBten auf Anweisung der Lagerfiih- 

rung der Kabarettist Werner Finck und eine kleine 
Gruppe Pfingsten 1935 eine Veranstaltung durchfuhren. 
Sie taten es, wie ein Haftling betonte, »weil die Kumpel 
trotz aller Schikanen den Alltag einmal vergessen woll- 
ten und Mut fur die Zukunft brauchten. Ja, es wurde 
manchmal gelacht. Trotz alledem.« Und Werner Finck 
erinnerte sich: »>Kameraden<, begann ich — heiter, wie 
mein Beruf es verlangt —, >Kameraden, wir wollen 
versuchen, euch heute etwas zu erheitem. Unser Humor 
wird uns dabei helfen. Wir haben ihn behalten. Obwohl 
wir Humor und Galgen noch nie so dicht beieinander 
erlefinrahen. Die auBeren Umstande kommen unserem 
Vorhaben nicht gerade entgegen. Wir brauchen nur auf 
die hohen Stacheldrahtzaune zu blicken, elektrisch ge- 
laden und hochgespannt. Wie eure Erwartungen. Und 
die Wachtiirme, die alle unsere Regungen registrieren. 
Mit entsicherten Maschinengewehren. Aber diese Ma- 

16 Gestapo-Gefangnis Fuhlsbut- tel, S. 35; Lit ten, S. 158 ff. u. 186; 
ZPA, EA 1782. 

schinengewehre konnen uns nicht imponieren, Kame- 
raden! Weil wir unsere Kanonen bei uns haben, jawohl, 
Stimmungskanonen! Zum Beispiel Walter Gross! Ganz 
groB. SchieB los, Walter!< (Langer Applaus).« Weiter 
erklarte Finck; »>Ihr werdet euch bestimmt wundern, 
wieso wir so munter und frohlich sind. Nun, Kameraden, 
das hat seine Griinde: In Berlin waren wir es schon 
lange nicht mehr. Im Gegenteil. Immer, wenn wir da 
aufgetreten sind, hatten wir ein unangenehmes Gefiihl 
im Riicken. Das war die Furcht, ins KZ zu kommen. 
Und seht ihr, jetzt brauchen wir keine Angst mehr zu 
haben: Wir sind ja drin!<<< Uber die Reaktion bei 
SS-Leuten fiigte der Kabarettist hinzu: »>Prima habt ihr 
eure Sache gemacht<, sagten sie (zwei Angehorige der 
Lagerfiihrung — d. Verf.). >Klasse! Aber warum habt 
ihr nicht ein biBchen von dem gebracht, was euch hierher 
gebracht hat?< Wir wollten schworen, daB wir in Berlin 
nicht ein biBchen mehr gesagt hatten. >Das wird be¬ 
stimmt ein Meineid<, lachte der eine von ihnen uns aus 
und schlug mir dabei scherzhaft mit seiner Reitpeitsche 

auf den Riicken.« 
Eine weitere Form, sich aufzurichten und zu starken, 

war der Unterricht. Hans Litten unterwies in der Lich¬ 
tenburg Mitgefangene unter anderem anhand mathema- 
tischer Lehrbiicher. Ebenso konnte in Dachau ein 
Braunschweiger Lehrer in der Baracke der Strumpf- 
stopfer etwa 40 Haftlinge unterrichten. In Fuhlsbiittel 
fand ein Kursus statt, an dem immer 10 bis 15 politische 
Gefangene teilnahmen.17 

Anklagen 
und Trauer 

Dem kampferischen Geist der politischen Haftlinge 
entsprachen die Anklagen gegen das KZ- und damit 
gegen das Naziregime. Bei Ermittlungen der Osnabriik- 
ker Staatsanwaltschaft sagte in Esterwegen am 6. Sep¬ 
tember 1934 Heinrich Schmidt uber die MiBhandlungen 
an Johannes Bremer aus und fiigte ahnliche eigene 
Erlebnisse aus Sonnenburg an. Am folgenden Tag 
bezeugte Theodor Neubauer, daB der ehemalige Kom- 
mandant Remmert und einige seiner Untergebenen 
Haftlinge, darunter Hans Litten, geschunden und ge- 
schlagen sowie drei Gefangene gezwungen hatten, ihr 
Grab zu schaufeln. Ausfiihrlich berichtete der Fabrikant 
Siegfried Sachsenroder, was er als Schreiber im Lager- 
lazarett an MiBhandlungen sah und wie er den Mord- 
anschlag auf Bremer erlebte. Auf die derzeitige Lager¬ 
fiihrung gemunzt, unterrichtete er den vernehmenden 
Staatsanwalt uber die offiziell vollzogenen Priigelstra- 

fen. Ahnlich sagte liber ein Dutzend weiterer Ge- 
fangener aus. In gleicher Art klagten spater andere 

17 Bringmann/Diercks, S. 77; hg. von Frauke DeiBner-Jenssen, 
Werner Finck, Sie werden lachen Berlin 1982, S. 362f.; Litten, 
— mir ist es emst, in: Die zehnte S. 154; Behning, S. 38. 
Muse. Kabarettisten erzahlen. 
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Haftlinge die Schuldigen an einer ErschieCung »auf der 
Flucht« im Oktober 1933 an. Julius Leber wagte sogar, 
trotz einer Warnung Ossietzkys, sich wegen der an ihm 
veriibten Qualereien bei Himmler zu beschweren. Er 
wurde deswegen eine Woche so miBhandelt, daB ihn 
Mitgefangene abends bewuBtlos ins Lager karren muB- 
ten. Eicke befahl, Leber in den Bunker zu werfen, um 
ihn zu zwingen, die Beschwerde zuriickzuziehen. Doch 
der Sozialdemokrat widerstand.18 In Sachsenburg steckte 
man nach der Ermordung von Max Sachs iiber 50 Haft¬ 
linge in Arrest. Dennoch fanden sie sich bereit, iiber die 
Bluttat auszusagen. Ein ehemaliger Gefangener be- 
richtete iiber Details bald darauf in einem Ermitt- 
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft Chemnitz.19 

Trauer und Protest zugleich verbanden sich mit der 
Ehrung toter Kameraden, wie nach dem angeblichen 
Selbstmord Erich Miihsams. »Als der Tote iiber den 
Hof getragen wird«, hielt ein Mithaftling bald darauf 
fest, »erheben sich die im Tagesraum befindlichen 
Gefangenen ohne Ausnahme. Sie bezeugen damit die 
Ehrfurcht vor dem Tode und vor der Person dieses 
Toten.« 

Vernehmlich erfolgte auch die kollektive Demonstra¬ 
tion bei einer Besichtigung Esterwegens durch Militars 
1935. Den Haftlingen war zuvor befohlen worden, mit 
eigens fur diesen Tag ausgegebenen Karten zu spielen, 
spazieren zu gehen und zu singen. Die Offiziere bekamen 
von ihnen das Moorsoldatenlied zu horen. Daraufhin 
bestrafte die Lagerleitung die Gefangenen mit drei 
Tagen Essenentzug. Mit Ausnahme der Kriminellen 
weigerten sie sich deswegen, in dieser Zeit iiberhaupt zu 
singen.20 

In Moringen erfuhr Centa Beimler insgeheim, daB ihr 
Mann in Spanien sei. »Es erfullte mich mit einer gewissen 
Genugtuung, daB Hans mit der Waffe in der Hand fur 
die spanische Republik kampfte und nicht das Schicksal 
vieler tausender Antifaschisten erleiden muBte, in einem 
KZ ermordet zu werden.« Doch Ende Januar 1937, 
erinnerte sie sich weiter, fiel ihr auf, »daB die Frauen, 
die immer in Gruppen zusammenstanden, so drei, vier, 
jedesmal, wenn ich zu der Gruppe getreten bin, das 
Gesprach beendet haben. Ich war etwas schockiert; und 
nachdem mir das zwei- bis dreimal passiert ist, hab ich 
gefragt, sagt mal, was habt ihr gegen mich. Das ist doch 
MiBtrauen; jedesmal, wenn ich komme, hort ihr auf zu 
sprechen. Da sagte eine Genossin, ja wir konnen es der 
Centa nicht weiter verheimlichen, wir miissen es ihr 
sagen: Wir haben eine illegale Nachricht bekommen. 
Dein Hans ist am 1. Dezember 1936 bei einer Schlacht 
im Universitatsviertel von Madrid gefallen. - Damit 
muB man halt fertigwerden. Die Solidarity und das 
Mitgefiihl der iibrigen Genossinnen und auch der son- 

stigen Frauen hilft einem da schon. Am Abend, wenn 
sonst noch ziemlicher Trubel war im Schlafsaal, hat sich 
eine Genossin zu Wort gemeldet. Sie hat das offiziell 
bekanntgegeben unter den Frauen und hat kurz iiber 
das Leben von Hans einige Satze gesagt. Und am Ende 
hat sie aufgefordert, ein Kampflied zu singen. Das haben 
wir dann auch — leise natiirlich — gemacht.«21 

Offener Widerstand artikulierte sich bei der Ab- 
stimmung iiber die faschistische Rheinlandbesetzung 
und der Reichstagswahl am 29. Marz 1936. Trotz massi- 
ver Beeinflussung gab es in Dachau nur 140 Ja-, dagegen 
160 Nein-Stimmen und rund 900 Enthaltungen. Die 
Lagerfiihrung reagierte mit einem ausgedehnten und 
besonders schikanosen Strafexerzieren. Nach Haftlings- 
vermutungen stellte das Wahlergebnis auch den AnlaB 
dar, den Kommandanten Deubel durch Loritz zu er- 
setzen. Im KZ Lichtenburg propagierte die illegale 
KPD-Gruppe, mit Nein zu stimmen, was ungefahr 
50 Prozent der Lagerinsassen befolgten. Viele von ihnen 
wurden daraufhin in die Strafkompanie gesteckt und 
dort furchtbar geschunden.22 

Dem Lager entronnen 

Fluchtversuche gab es unter dem ausgebauten KZ- 
Regime weniger als zuvor. Zwar konnten am 1 ./2. Mai 
1935 vom Kuhberg Toni Waibel und ein anderer 
Gefangener entkommen. Doch wurden sie zwei Tage 
spater wieder ergriffen. Aus Sachsenburg gelang hin- 
gegen 1936 zwei Tschechen die Flucht.23 

Gingen Mithaftlinge auf Transport, so begleiteten sie 
nicht nur die guten Wiinsche ihrer Kameraden, sondern 
oft Ratschlage. »Unsere Anklageschriften«, erinnerte 
sich Walther Kramer, »gingen vor der Gerichtsver- 
handlung von Hand zu Hand. Am nachsten Abend 
setzten sich Max Herm und Albert Kuntz, Kandidat des 
ZK der KPD und Mitglied des preuBischen Landtages, 
mit mir zusammen. Wir berieten lange, und beide gaben 
mir aus ihrer langjahrigen Erfahrung im Klassenkampf 
viele wertvolle Ratschlage fur das Verhalten im bevor- 
stehenden ProzeB.« Kuntz und Kramer nutzten im 
Februar 1935 die Tage, als sie gemeinsam in Torgau 
saBen, der eine auf dem Weg zum Gericht in Kassel, 
der andere zum sogenannten Volksgerichtshof. Bei sei- 
nem ProzeB befolgte Kramer Kuntz’ Ratschlage. »Er 
hatte unsere Situation, den Volksgerichtshof und den 
Ablauf des Verfahrens klug und recht real einge- 
schatzt.«24 

Bei bevorstehenden Entlassungen einzelner Haftlinge 
fanden seit langerem »Abschiedsfeiern« statt, »wobei 
kommunistische Lieder mit gedampfter Stimme ge- 

18 ZStA Merseburg, 2.5.1, 
Nr. 14 169, Bl. 118fT. u. 79, 
Nr. 14 278, Bl. 13ff.; Wloch. 
19 Das Lied..., S. 47; Neuer 
Vorwarts v. 6. 6. 1937. 

20 Marx, S. 18; Deutschland- 
Bericht... v. Januar 1936, 
S. A 43. 

21 Distel, Schatten, S. 3If. 
22 Emendorfer, S. 97; Arch. Da¬ 
chau, Nr. 544; Nazi-Bastille ..., 
S. 35; Lit ten, S. 186; Deutsch- 
land-Bericht... v. Dezember 
1936, S. A 94. 

23 Rundschau ... v. 23. 5. 1935; 
Deutschland-Bericht . .. v. 
August 1936, S. A 66. 
24 ZPA, EA 1782. 
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sungen und ernsthafte Verpflichtungen ausgegeben wur- 
den«, wie die Gestapo in Fuhlsbiittel feststellte. Die 
Bekraftigung, entschlossen den Kampf fortzusetzen, gab 
es ebenso in anderen Lagern. In ahnlich kameradschaft- 
licher Weise wurden politische Schutzhaftlinge nach 
ihrer Entlassung empfangen. Hugo Graf erinnerte sich 
noch nach Jahren an die Solidaritatsbezeugungen bei 
seiner Riickkehr nach Berlin-Frohnau.25 

Die Ungebrochenheit ehemaliger KZ-Insassen wider- 
spiegelten auch Berichte von Gestapo-Stellen und an¬ 
deren Nazibehorden. So meldete der Regierungsprasi- 
dent in Wurzburg am 4. April 1935, »daB die aus dem 
Konzentrationslager Dachau entlassenen Schutzhaft¬ 
linge sich zusammenschlieBen, in Gasthausern in kleinen 
Zirkeln zusammenkommen und an StraBen schon bei- 
sammenstehen«. Am selben Tag berichtete die Gestapo 
aus Erfurt, die »entlassenen ehemaligen Kommunisten 
betatigen sich mehr und mehr, wenn auch vorsichtig, 
im Interesse der KPD. Ihre Aufnahme in die illegalen 
Organisationen erfolgt erst nach einer bestimmten War- 
tezeit.« Ahnlich stellte das thiiringische Innenministe- 
rium im Mai und Juli fest, daB sich unter erneut 
Festgenommenen ehemalige KZ-Haftlinge befanden, 
oder die Gestapo-Stellen Dortmund fur Mai, Diisseldorf 
und Kiel fur Oktober, daB Entlassene in der illegalen 
Arbeit stiinden bzw. sie organisierten. Fur Oktober hieB 
es in einem Monatsbericht der Bayerischen Politischen 
Polizei, daB auf der Autobahnbaustelle bei Biichenbach 
Kommunisten die Arbeiter aufgewiegelt hatten. Unter 
den deswegen Festgenommenen befanden sich vier 
ehemalige Dachauer Haftlinge, die »ihrer kommunisti- 
schen Gesinnung offen Ausdruck gaben«. Daran schloB 
sich generalisierend an: »DaB bei iiberzeugten Kommu¬ 
nisten das Konzentrationslager allein nicht mehr ab- 
schreckend und die geltenden Bestimmungen iiber die 
Behandlung von Schutzhaftgefangenen weder erziehe- 
risch noch bessernd wirken, beweisen die offentlichen 
Erklarungen dieser ehemaligen Schutzhaftlinge, von 
denen der eine erklarte, >er sei Kommunist, bleibe 
Kommunist und werde auch seine Kinder in diesem 
Sinne erziehen und belehren<.« Anfang 1936 verallge- 
meinerte die Gestapo in Kassel: »Schutz- oder Strafhaft 
von 1 oder 2 Jahren nutzt gar nichts, da die illegale 
Arbeit sofort nach der Entlassung fortgesetzt wird und 
besonders in den Konzentrationslagern immer wieder 
die Moglichkeit besteht, vorhandene Beziehungen aus- 
zubauen, neue anzukniipfen und fur die illegale Arbeit 
mit neuen Weisungen versehen zu werden.« Genauso 
hielt der Lagebericht des Oberprasidenten von Hessen- 
Nassau vom 9. Marz 1936 fest, bei neuen Verfahren 
stelle sich heraus, daB »weder Zuchthaus noch Gefang- 
nis oder Konzentrationslager auf die kommunistischen 
Anhanger einen abschreckenden Eindruck zu hinter- 
lassen scheinen«. Funktionare waren »schon am Tage 

25 Ebenda, St 3/157 u. EA 299. 

der Entlassung illegal tatig geworden« und die Zahl der 
»wirklich Bekehrten« sei »nur gering«.26 

Das zeigte sich nicht zuletzt beim Begrabnis eines 
Kommunisten, wo die Gestapo-Stelle Berlin im Februar 
1936 beobachtete, daB etwa 50 ehemalige Schutzhaft¬ 
linge ihm durch Kranze mit roten Schleifen die letzte 

Ehre erwiesen.27 
Zur Fortsetzung des Kampfes gehorte wie vordem, In- 

formationen iiber die Konzentrationslager zu verbreiten. 
Diese Widerstandsform wie die faschistische Strafverfol- 
gung widerspiegelten sich in einer Meldung des anti- 
faschistischen Pressedienstes »Inpress« vom 20. Juni 
1935: Das Mannheimer Sondergericht verurteilte sechs 
Angeklagte zu Gefangnisstrafen, unter anderem, weil 
sie einem Kommunisten » die schlimmsten Greuelmar- 
chen«, das heiBt wahre Angaben, ubermittelt hatten, 
damit er sie im Ausland verbreite, zwei weitere, die sich 
schon in Schutzhaft befunden hatten, wegen Beleidigung 
und Kritik der Regierung, und einen dritten, den 
»alteste(n) Kommunisten des Konstanzer Bezirks«, weil 
er nach seiner Entlassung aus dem Konzentrationslager 
versuchte, in einem ins Ausland gerichteten Brief »iiber 
die Zustande und Behandlung im Konzentrationslager 
zu berichten. Einen Monat spater schilderte ein kurz 
zuvor freigekommener Dachauer Gefangener die Schi- 
kanen und MiBhandlungen, unter anderem Kriechen in 
Unterbekleidung bei Nacht oder Hineinwerfen von 
Haftlingen in Eislocher. Aus der Lichtenburg erzahlte 
ein ehemaliger Gefangener, daB dort Kameraden mit 
dem Kopf in Kot gesteckt worden waren, eine soge- 
nannte Geisterzelle existiere, in der Haftlinge zu Tode 
gemartert wurden, worauf man den Mord als Herzschlag 
ausgebe. Im September 1935 berichtete der Kommunist 
Erich Greiner im Lauchhammerwerk von seiner Haft 
in der Lichtenburg und fiigte hinzu: »Die Erlebnisse 
und das Durchgemachte dort miiBten in der Weltge- 
schichte niedergeschrieben werden. Geschieht das nicht, 
dann ist der Lauf der Welt ein verkehrter!« Anfang 1936 
sprach der Kommunist Otto Respondek in seinem 
Wohnort Zschornewitz iiber die von ihm im selben 
Lager erlebten Zustande. In einem Justizgefangnis ver¬ 
suchte ein anderer Haftling 1935/36 mehrmals schriftlich 
und miindlich iiber seine MiBhandlung im Dachauer 
Bunker zu unterrichten.28 

Die Fiihrung der KPD erhielt mehrmals in der zweiten 
Halfte 1934 detaillierte Berichte iiber Fuhlsbiittel und 
die Lichtenburg, 1935 iiber Esterwegen, Dachau, Kuh- 
berg und Sachsenburg. Karl Griinberg richtete seine 
Mitteilungen direkt an einen schwedischen Vertrauten, 

26 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium des Inneren, 
Nr. 27 079/70, Bl. 11; ZPA, 
St 3/37/II, St 10/268, St 3/ 
38/III. St 3/39/1 u. St 3/40/11: 
Bayern in der NS-Zeit, S. 240: 
ZStA Potsdam, Reichsministe- 
rium des Inneren, Nr. 27 079/53, 
Bl. 47. 

27 ZPA, St 3/44/1. 
28 ZStA Potsdam, Film 55 494; 
Frohlich, S. 82fT., 88, 90, 105 u. 
109; St A Miinchen, Staatsan- 
waltschaft. Nr. 8979, 8973 u. 
8179; Arch. Lichtenburg, Nr. 123 
u. 96; Gestapo-Gefangnis Fuhls- 
biittel S. 30 f. 
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Thiiringisches Kreisamt. Schleiz, den 7» Hal 1936. J(/ 
- g 739 - ; f 

Betr.: Aus der Schutz- Oder Strafhaft entlasseno 
Angehorige dcr chemaligon kommunistischen und 
marxistischen Parteicn. 

Es ist boobachtet worden, dafi aus der Schutz- bczw.Straf¬ 
haft entlassene Angehorige dcr chemaligon koimnunistischon und 
marxistischen Parteicn auf den Heimatbahnhofen oft von Gesin-mngs- 
gcnossen empfangon worden sind. Bei dieser Gelegcnheit sind den 
Entlassenen Blumen, Geld und sonstige Sachsponden uberreicht wor¬ 
den. Weiter sind Lichtbilder vorgefunden worden, wonaeh entlassene 
Personen in ihren Wohnungen, an ihrem Gabentisch sitzend, fotogra- 
fiert worden sind. 

Es wird ersucht, auf derartige Vorkommnisse zu achten und 
von Pall zu Fall hierher zu be rich ton. 

Etna chrci ben! 
An 

a) die Herren Biirgermeister der 
b) die Thur. Gend.-Postond es K: 

der sie an die dortige Arbeiterpresse weiterleitete. Vor 
allem konnte der deutsche Journalist aus einem SA- 
Mann Einzelheiten uberdie Ermordung Erich Miihsams 
herauslocken. Er schrieb sie sogleich nieder und sandte 
sie ab. Die schwedische Zeitung »Brand« verofTentlichte 
sie. Den Zeitungsbericht ubernahmen der Moskauer und 
der Londoner Rundfunk, wie Griinberg zu seiner Ge- 
nugtuung feststellen konnte.29 

Unterstiitzung 
von auften 

Nicht zu|etzt aufgrund solcher Schilderungen lieBen die 
Solidaritatsbekundungen aus der Bevolkerung nicht 
nach. Beispielsweise erhielt Irmgard Litten nicht nur 
Biicherspenden, sondem auch Lebensmittel, die zudem 
billiger abgegeben wurden, wenn sie beim Einkauf 
erwahnte, fur wen sie bestimmt seien: fur ihren Sohn 
und seine KZ-Kameraden. Im November/Dezember 

29 ZPA, I 2/3/45; Grunberg, 
S. 236 f. 

1934, meldete das Thuringer Ministerium des Innem, 
in Gera waren 35 Familien von Inhaftierten beigestan- 
den worden. Im bayerischen Rosenheim und Selb hal- 
fen Arbeitersportler bis 1938 bzw. 1935 Angehorigen 
von KZ-Insassen. In Speyer bekam der schon in Dachau 
unterstiitzte Hugo Gerloff nach seiner Entlassung im 
Februar 1935 mehrmals Geld von anderen Kommu- 
nisten zugesteckt oder geschickt. Die Solidaritat zeigte 
sich auch bei der Trauerfeier fur den ermordeten Fried¬ 
rich Husemann in Dortmund und bei dessen Beisetzung 
in Bochum, an denen sich Tausende beteiligten, von 
denen man etwa 40 Personen in Schutzhaft nahm. 

Zugleich erhoben sich standig Stimmen, die sich fur 
die Befreiung der politischen Haftlinge einsetzten, was 
der Berliner Polizeiprasident am 13. Januar 1936 hervor- 
hob: »Auch die Forderung der Freilassung aller poli¬ 
tischen Gefangenen, insbesondere Ernst Thalmanns. 
nimmt immer noch einen breiten Raum ein.«30 

30 Litten, S. 162fT.; ZPA, S. 233 u. 221; Morweiser, S. 55, 
St 10/268; ZStA Potsdam, Dok. 28; Die Welt der Arbeit v. 
Reichsministerium des Inneren, 14. 10. 1982. 
Nr. 27 079/46. Bl. 22; Mehringer, 
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Eine schriftliche Petition fur die in Dachau einge- 
sperrten jiidischen Haftlinge reichte am 20. November 
1934 die Reichsvertretung der deutschen Juden beim 
Reichsinnenministerium ein. Sie konstatierte, daB die 
Gefangenen sich teilweise schon seit April 1933 in Haft 
befanden, ohne daB ihnen in der Regel die Griinde 
mitgeteilt worden waren. Sie seien isoliert, ohne Verbin- 
dung zu ihren Angehorigen und wurden nicht seel- 
sorgerisch betreut. GroB sei die Zahl der Todesfalle, 
zuletzt von Julius Adler und Erich Gans, deren Tod 
(30. Juni) erst im Oktober den Angehorigen mitgeteilt 
worden ware. Angesichts der Uberpriifung von Schutz- 
haftfallen im August bat die Reichsvertretung, die 
jiidischen Haftlinge einzubeziehen und sie freizugeben 
sowie Seelsorge in Konzentrationslagern zuzulassen. 
Vom Innenministerium um Stellungnahme ersucht, ant- 
wortete der Politische Polizeikommandeur Bayerns am 
7. Mai des folgenden Jahres zum Teil wider besseres 
Wissen: Die 53 jiidischen Gefangenen in Dachau er- 
freuten sich laut Lagerarzt bester Gesundheit, sie waren 
weder von den iibrigen Haftlingen isoliert noch sei ihnen 
untersagt, mit ihren Familien in Briefwechsel zu treten. 
Seelsorgerische Betreuung kame aus Sicherheitsgriinden 
nicht in Frage. Adler und Gans hatten versucht, am 
30. Juni 1934 eine Revoke anzuzetteln und waren des- 
halb standrechtlich erschossen worden. Eine Entlassung 
erfolge nicht, weil aufgedeckt worden ware, »daB fast 
samtliche Juden zu den geistigen Urhebern oder Forde- 
rern einer geheimen Verschworung im Lager gehorten, 
die sich zur Aufgabe gestellt hatte, Kassiber durch 
entlassene Schutzhaftlinge zur Verbreitung von Greuel- 
nachrichten in das Ausland zu schmuggeln.« Dies 
beweise ein in Karlsbad erschienenes Buch.31 

Einen groBeren Bevolkerungskreis erreichten Fiirbit- 
ten der Bekennenden Kirche. Die erste gab es wohl am 
15. Januar 1935 in St. Annen in Berlin-Dahlem. Nach 
der Inhaftierung von Pfarrern forderte am 18. Marz ein 
Rundbrief der Bekennenden Kirche in PreuBen auf, der 
400 gefangenen Amtsbriider zu gedenken. Das Schrei- 
ben der Vorlaufigen Leitung der Bekennenden Kirche 
vom 25. Marz bot »eine Darstellung der ersten Falle 
von Verbringung von Geistlichen in Konzentrations- 
lager«. In PreuBen hielt eine telefonische Anordnung 
vom 4. April, der vier Tage darauf ein entsprechender 
Brief folgte, die Bekenntnispfarrer an, am Sonntag 
Judiaka die Glocken schweigen zu lassen und mit den 
Gemeinden fiir die Geistlichen in Konzentrationslagern 
zu beten. Anfang Mai forderte der Prases der Bekennt- 
nissynode der altpreuBischen Union die Gemeinden auf, 
wahrend der kommenden Wochen in den Gottesdiensten 
so wie schon zu Ostern der Inhaftierten zu gedenken: 
»Der Fiirbitte der Gemeinde werden folgende Pfarrer 
empfohlen: 16 sachsische Pfarrer, die nach Sachsenburg 
ins Konzentrationslager gebracht worden sind, 5 hessi- 
sche Pfarrer, die seit Wochen im KZ-Lager Dachau 

31 Bay HStA, MA 106 300. der Sammelband Konzentralions- 
Bl. 116-121. - Gemeint war lagern. 

gefangen gehalten werden«, sowie weitere sechs Geist- 
liche, die inhaftiert, und acht, die aus ihren Gemeinden 
ausgewiesen waren. Jeweils dienstags werde der Bruder- 
rat der evangelischen Kirche der altpreuBischen Union 
die neuesten Listen der Verhafteten und Ausgewiesenen 

ubermitteln.32 
Die Fiirbitten erfolgten in dieser Zeit in vielen Kir- 

chen, so in Breslau im April und Mai, wo die Gestapo 
feststellte, daB »die Behandlung der gemaBregelten 
Pfarrer in den KZ-Lagern geschildert und dabei regi- 
striert (wurde), daB den Geistlichen die Haare geschoren 
worden seien und sie in Straflingskleidern schwere 
Arbeit verrichten muBten. Diese Behauptungen sollen 
angeblich in der >Westdeutschen Eilkorrespondenz<, 
dem Organ der Vorlaufigen Leitung der evangelischen 
Kirche, veroffentlicht worden sein.« Ahnliches war in 
Bielefeld am 6. Mai oder in Tempel zu horen, wo der 
Geistliche hinzufugte, die inhaftierten Pfarrer muBten 
Ziegelsteine schleppen. Analog erinnerte der Theologe 
Dietrich Bonhoeffer am 2. Juli in Zingst an die geist¬ 
lichen KZ-Haftlinge und bat die Gemeinde, sie und ihre 
Familien materiell zu unterstutzen.33 

Das offentliche Gedenken und die zum Teil erlauternd 
hinzugefiigten Details der Behandlung, die den Terror 
anprangerten und auf den Unrechtscharakter hinwiesen, 
unterstiitzten Eingaben an die Behorden. Die Leitung 
der Evangelischen Kirche setzte sich am 4. Mai fiir die 
Geistlichen in den Konzentrationslagern ein. 24 sach¬ 
sische Gemeindemitglieder drangen am 10. Mai als 
Delegation zu dem Gauleiter Mutschmann in Dresden 
vor, um gegen die Verhaftungen zu protestieren. Ein 
Leipziger Rechtsanwalt wandte sich wegen der in 
Sachsenburg eingesperrten Pfarrer an Justizminister 
Giirtner. Chemnitzer Gemeindemitglieder sprachen am 
17. Mai deswegen in der Reichskanzlei vor. Da nur zwei 
von ihnen empfangen wurden, schrieb am 20. Mai ein 
weiterer wegen des mit den Geistlichen inhaftierten 
Studienrates, der an der Spitze der Chemnitzer Bekennt- 
nisgemeinde stand, nach Berlin. Der sachsische evan- 
gelische Pfarrerverein und der Reichsbund der deutschen 
evangelischen Pfarrervereine forderten am selben Tag 
von Innenminister Frick, die Inhaftierten freizulassen. 
AuBerdem stellte sich am 30. Mai, dem Himmelfahrts- 
tag, ein Leipziger kirchlicher Posaunenchor unter Fritz 
Heidler auf einer Hohe neben dem KZ Sachsenburg 
auf, um musikalisch zu protestieren und die Haftlinge 
horbar zu bestarken. SS-Leute verhangten uber die Ge¬ 
fangenen Stubenarrest und trieben den Chor ins Lager, 
wo er erst nach scharfer Verwarnung entlassen wurde.34 

32 EZA in Berlin, Archiv fur 
Geschichte des Kirchenkampfes 
(im folgenden: KKA), Nr. 785, 
Bl. 91, HX 1, unfol.; Nr. 329, 
Bl. 199, Nr. 304, Bl. 47; WAP w 
Szczecinie, Rejencja Szczecinska, 
Wydzial Prezydialny, Nr. 12 110, 

k. 213. 
33 ZStA Potsdam, Film 55 494; 
ZPA, St 3/38/II; Ihr Gewissen 

gebot es. Christen im Widerstand 
gegen den Hitlerfaschismus, zus.- 
gest. u. hg. von Klaus Drobisch/ 
Gerhard Fischer, Berlin 1980, 
S. 82 f. 
34 BA Koblenz, R 22/1467. 
Bl. 74, 106-108 u. 102; ZStA 
Potsdam, Film 19 461; Bay 
HStA, MA 107 292 unfol.; 
Walther, 
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Thtiringiaches Kreisamt 

- 1330 - 
-I 0 26 - 

Schleia, den 10. U&i 1935 

Betr. t Bekermtnissynode 

0 e h e i m ! 
oooooooooooooooo 

Ber Prases der Bekenntnisaynode hat in 8r. 12 der 

"Amtlichen Hitteilungen1* folgende Bekanntmachung erlassen: 

Betrifft: Aufforderung zur Fiirbitte fUr gefangene und ausge- 

wiesene Pfarrer and ihre Gemeinden. Angeaichta der Patsache®, 

daB die Zahl der Pfarrer, die in das Konzentrationslager ge- 

bracht worden sind, sich vermehrt hat, wird angeordnet, daB 

in alien Gottesdiensten der kommenden Wochen dieser Pfarrer 

und ihrer Gemeinden zu gedenken und im Rahmen der iiblichen 

Abkiindigungen der Gemeinde folgendes bekanntzugeben ist: 

HDer Piirbitte der Gemeinde werden folgende Pfarrer em- 

pfohlens 16 sachsische Pfarrer, die nach Sachsenburg 

ins Konzentrationslager gebracht worden sind, 5 hessische 

Pfarrer, die seit Wochen im Konzentrationslager Dachau 

gefangengehalten werden, 2 sachsische Pfarrer, 1 Bremer 

Pfarrer, 3 preuBische Pfarrer, die in Haft genommen sind, 

7 brandenburgische und 1 schlesischer Pfarrer, die aus 

ihren Gemeinden ausgewiesen sind. Es wird gebeten, auch 

der verwaisten Gemeinden im Gebet zu gedenken*w 

Auf Anordnung des Reichsinnenministeriums ist gegen die Ver- 

lesung dieser Fiirbitte in den Gottesdiensten nicht einzusohreiten* 

Sicherheitspolizeiliches Einschreiten, soweit erforderlich, bleibt 

da von unberUhrt. MaBnahmen sind nicht innerhalb der Kirche und 

wdhrend des Gotteedienstea durchzufiihren. 

Wir ersuchen urn Pestatellung und sofortigen Bericht, in 

welchen Orten und durch welche Pfarrer - genaue Personalien - 

die Kanzelabktindigung verlesen worden ist. 

A.A 



Aufgrund der vielfaltigen Proteste im In- und Ausland 
muBten die eingekerkerten Geistlichen Anfang Juni 

entlassen werden. 
Am 27./28. September 1935 verlangte die sachsische 

Bekenntnissynode von Frick, die Lage der Schutz- 
haftlinge »rechtlich zu klaren«. Erkennbar auf den 
Erlebnissen der in Sachsenburg eingesperrt gewesenen 
Geistlichen beruhend, schilderte das fiinfseitige Schrei- 
ben das Unrecht der Schutzhaft, die Lagerstrafen, 
insbesondere des langeren die Priigelszenen, auf die 
Arrest folgte, sowie das angedrohte Erhangen. »Welche 
Erorterungen einer solchen Bestrafung vorausgingen, ist 
nicht bekannt. Alle Gefangenen aber standen unter dem 
Eindruck, daB ihnen, etwa auf die Anzeige eines Postens 
hin, jederzeit das Gleiche geschehen konnte, weil die 
Bestraften zur Schuldfrage nicht gehort, sondern ohne 
weiteres zur VerbuBung der ihnen soeben verkiindeten 
Strafe aus den Reihen der Angetretenen herausgeholt 
wurden.« Weiter ging der Protest auf die neunstiindige 
Arbeitsschinderei und unmenschliche Schikanen der 
SS-Leute, die auch vor Invaliden nicht halt machten, 
und auf einige Todesfalle ein. Die Verfasser betonten 
einleitend, daB ihnen die »Mitverantwortung fur die vom 
Lose der Schutzhaft Betroffenen wieder unmittelbar aufs 
Gewissen gelegt worden« sei. »Es handelt sich um die 
Verantwortung vor dem Obersten gottlichen Gebot der 
Nachstenliebe, zugleich aber um die nicht mehr zu be- 
schwichtigende Sorge um das deutsche Volk, dem aus 
der fortdauernden Rechtlosigkeit der Schutzhaftlinge 

ein schweres Gewicht erwachsen miiBte.« Und ab- 
schlieBend hoben sie nochmals hervor: »Eine Fortdauer 
solcher Verhaltnisse belastet uns als Christen und als 
Deutsche aufs auBerste in unserem Gewissen.« Sie sahen 
in ihnen »den Beginn einer schweren, den Bestand des 
Staates im Innersten gefahrdenden seelischen Siechtums 
unseres Volkes«.35 Eine Reaktion Fricks fand sich nicht 

in den Akten. 
Von katholischer Seite richtete der Berliner Domkapi- 

tular Bernhard Lichtenberg am 18. Juli einen gehar- 
nischten Brief wegen der MiBhandlungen und Morde in 
Esterwegen an Goring. Zuvor hatte der ehemalige 
Sekretar der SPD-Fraktion im preuBischen Landtag, 
Jurgen Jiirgensen, bei der Redaktion des »Katholischen 
Kirchenblattes« angefragt, ob die katholische Kirche 
einen Schritt gegen die Grausamkeiten in Konzentra- 
tionslagern unternehmen wolle, und dabei Einzelheiten 
zu Protokoll gegeben. Als Lichtenberg die Niederschrift 
las, lieB er sich sofort mit Gorings Biiro verbinden und 
verlangte eine Unterredung. Danach iibergab er den 
Bericht. Dieser schilderte detailliert den »Sport« und 
andere Schikanen, den Vollzug der Priigelstrafe sowie 
die Ermordung Husemanns und vier weiterer Haftlinge. 
Nach mehrmaligen Mahnungen kam am 27. September 

die im Auftrag Heydrichs durch den Amtsleiter Werner 
Best unterzeichnete Antwort an das preuBische Staats- 
ministerium, die im Grunde die Anklagen bestatigte. 
Hinsichtlich der Priigelstrafe verwies sie auf entspre- 
chende Vorschriften. Die Mordtaten stellte Best als 
»ErschieBungen auf der Flucht« hin. Alles andere, was 
in Lichtenbergs Schreiben stiinde, waren »Greuelnach- 
richten«. Best fiigte dem eine AuBerung Eickes an, die 
noch deutlicher machte, welcher Ungeist in den Konzen- 
trationslagern herrschte: »Hetzkaplane« setzten ihre 
»gemeinste Dreckschleuder in Tatigkeit«, verspritzten 
»giftigen, staatszersetzenden Speichel«, briichten mit 
»staatszerfressende(m) politische(m) HaBgeifer die Flam- 
men der Altarkerzen in Schwingungen« usw. usf., er- 
eiferte sich der getroffene Chef der IKL. AbschlieBend 
verlangte Eicke, »den Greuelliigner Lichtenberg wegen 
heimtiickischer Angriffe auf den Staat in Schutzhaft zu 
nehmen, damit er sich im Lager Esterwegen von der 
Ordnung und Sauberkeit iiberzeugen kann und Ver- 
anlassung bekommt, diese Ordnung auch in seinem 
kirchlichen Laden als musterhaft einzufuhren«.36 

Best vermutete in seiner Antwort, der Informant des 
Domkapitulars ware der Kapuzinerpater Josef Berges 
gewesen. Dies traf jedoch nicht zu; Ein Esterwegener 
Haftling hatte im Krankenhaus, wo der Pater Seelsorger 
war, von MiBhandlungen der Geistlichen Spieker und 
Stuker sowie anderer Gefangener erzahlt und eine 
entsprechende Aufzeichnung iibergeben. Berges meinte 
erschiittert, »die Verhaltnisse im Lager seien geradezu 
verheerend«, und entschied, daB sie »unbedingt dem 
Auslande mitgeteilt werden«, unter anderem wahrend 
seiner allmonatlichen Reise in die Niederlande durch 
ein Schreiben an den Volkerbund.37 Pater Berges wurde 
daraufhin verhaftet und vor ein Sondergericht gestellt, 
weswegen sein Klostervorsteher die Aufzeichnungen 

verbrannte. 
Nach den Mitteilungen an das Berliner Bistumsblatt 

bot Jiirgensen im August 1935 einem anderen ehemaligen 
Abgeordneten, der im preuBischen Landtag die polni- 
sche Minderheit vertreten hatte, von entlassenen sozial- 
demokratischen Haftlingen erhaltene Unterlagen und 
Fotos aus Esterwegen an, damit dieser sie liber die 
polnische Botschaft in das Ausland weiterleitete. Jiirgen¬ 
sen versuchte danach auch den Oberprasidenten von 
Brandenburg, den Nazigauleiter Wilhelm Kube, und 
andere staatliche Stellen liber die Zustande in Ester¬ 
wegen zu unterrichten, um auf diese Weise auch seinem 
ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Ernst Heilmann die 
Lage im Konzentrationslager zu erleichtern. Die Gesta¬ 
po nahm Jiirgensen am 12. Oktober fest und warf lhn 
in das KZ Esterwegen. Best verfligte, ihn einstweilen 

nicht zu entlassen.38 

35 Klaus Drobisch, Anklagen aus 
der Bekennenden Kirche Sach- 
sens gegen die Konzentrations¬ 

lager, in: Standpunkt, 1985, H. 3. 

S. 75 f. 

36 Adolph, S. 208 fT.; Otto Ogier- 
mann, Bis zum letzten Atemzug, 
Leipzig, 1973, S. 288 ff. 

37 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium fur kirchliche Angele- 
genheiten. Nr. 22 256, Bl. 96-99. 
38 Arch. Dachau, Nr. 16 078. 
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Proteste im Ausland 

Das antifaschistische Exil nahm weiterhin groBen Anteil 
an dem Schicksal der KZ-Haftlinge. Das schlug sich in 
einer Reihe von Publikationen nieder. Die Schriften 
entstanden vor allem in Paris und Prag. Hier existierten 
Zentren, die unter anderem Beweise fur die Naziuntaten 
sammelten und iiber Zugang zu Zeitungen und Verlagen 
— insbesondere in Frankreich — verfiigten. 

Gestiitzt auf die Gemeinschaft mit einheimischen 
Antifaschisten wirkten in Paris politische Exilanten in 
Redaktionen, Komitees und anderen Einrichtungen 
gegen den Faschismus. 

In Prag befand sich das Auslandsbiiro der Roten Hilfe 
Deutschlands, unter anderem mit Walter Fischer, Sepp 
Miller und Karl Schreiber. Es sammelte Unterlagen und 
verwahrte im Friihjahr 1936 fur einige Zeit auch das 
Pariser Archiv, aus dem die Angaben fur die Braunbii- 
cher und andere Publikationen stammten. Bruno Retz- 
laff-Kresse fertigte Statistiken iiber die politischen Ver- 
folgung und Analysen iiber Konzentrationslager an. So 
nannte die Schrift »Der Kampf gegen den faschistischen 
Terror. Material Nr. 5« vom Marz 1936 die Zahl der 
Haftlinge in Sachsenburg, informierte iiber die dortigen 
Zustande und die Ermordung von Max Sachs, ver- 
merkte, daB von Gerichten Freigesprochene in das KZ 
Lichtenburg verschleppt wurden, und schilderte anhand 
eines Augenzeugenberichts die MiBhandlungen des Pa¬ 
ters Spieker in Esterwegen. Retzlaff-Kresse und Schrei¬ 
ber verfaBten Artikel iiber Verfolgungen und Solidari- 
tatsaktionen, die entweder fiir die vom Biiro herausge- 
gebene Zeitschrift »Tribunal« oder von anderen Zeitun¬ 
gen verwendet wurden. Zugleich hielt das Biiro Ver- 
bindungen zur »Neuen Weltbiihne«, zur Roten Hilfe 
der CSR, zur linken tschechischen Intellektuellen und 
zur Union fiir Recht und Freiheit.1 

Diese Union regte ein Manifest von 165 tschecho- 
slowakischen Kiinstlern, Schriftstellem und Wissen- 
schaftlern gegen den Hitler-Terror an, das »Rude pravo« 
am 5. Dezember 1935 veroffentlichte. Die Griindungs- 
veranstaltung fand zwolf Tage darauf statt. Auf ihr 
sprach unter anderem der Theologieprofessor Josef Hro- 
madka. Die Spenden der Teilnehmer dienten dazu, An- 
gehorige von KZ-Haftlingen zu unterstiitzen. Der Union 
gehorten Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen 
und andere Personlichkeiten an. Als Sekretar fungierte 
der ehemalige KPD-Reichstagsabgeordnete Hugo Graf, 
der bis Juni 1935 im KZ Sachsenburg gesessen hatte.2 

1 Retzlaff-Kresse, S. 163f. laff-Kresse, S. 347f.; SUA Prag, 
2 Beck/Vesely u. a., S. 96 f.; Retz- PZU 1931-1940/207/518/16. 

Eine Veroffentlichung zwischen den vielen Nach- 
richten, Notizen und Artikeln iiber die Konzentrations¬ 
lager erregte besonderes Aufsehen: die der Disziplinar- 
und Strafordnung des KZ Lichtenburg. Als erste Zei- 
tung publizierte offenbar der »Manchester Guardian« 
am 10. Januar 1935 die vom l.Juni 1934 datierte 
Verfiigung Eickes. Am 15. Januar erschien sie in der 
Zeitung »Prager Presse«, am 3. April im »Pariser Tage- 
blatt«, weiter in der SPD-Denkschrift »Entwicklungs- 
tendenzen im deutschen Strafvollzug« vom 2. August, 
im »Tribunal« vom Dezember, in der »Rundschau 
iiber Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung« vom 
23. Dezember 1935, in dem Buch »Der Strafvollzug im 
III. Reich« 1936.3 

Aus Esterwegen brachte ein entlassener Haftling die 
Disziplinar- und Straf- sowie die Besondere Lager- 
ordnung mit. In der Zeitung »Der Gegen-Angriff« vom 
12. Juli 1935 berichtete er: »Ich hatte zufallig eine 
besondere Arbeit. Ich konnte unbeobachtet in einem 
Raume arbeiten. Zwischen Sperrholzplatten geklebt, ist 
es mir gelungen, das alles aus dem Lager und aus 
Deutschland hinaus zu schmuggeln! Nach § 25 wird der- 
jenige als gemeingefahrlich behandelt, also gehangt, der 
einem fremden Lagerbesucher heimlich Mitteilungen 
iiber das Lager und seine Insassen macht oder irgend- 
etwas hinausschmuggelt. So ist es auch innerhalb 
Deutschlands nicht moglich, diese Verordnungen zu 
besitzen.« 

An langeren Artikeln iiber die Konzentrationslager 
veroffentlichten Exilzeitungen unter anderem: 
»Der Gegen-Angriff« 

12. Juli 1934 In Oranienburg besucht unser Son- 
derkorrespondent die politischen 
Gefangenen 

17. Oktober 1934 Die Mordliste von Dachau 
7. November 1934 Revolutionsfeier hinter Stachel- 

draht (in Borgermoor) 
12. Dezember 1934 Mord im Moor 
9. Januar 1935 Das Martyrium der Frau im 3. Reich 

3 Deutschland-Bericht. .. v. dam, Reichsjustizministerium, 
Marz 1935, S. A 89; ZPA, Nr. ZSt g 10 b 580/37. 
St 3/1001, St 3/437; ZStA Pots- 

»Arbeiter-Illustrierte- 
Zeitung« vom 23. 5. 1935 
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COLUMBIAHAUS BERLIN 

HH'«- MMI Dlk. II \M>K I Ml IMM II HOT VOM HI.IT DKK VER 
IKHtTKN v,i M-hm >». *uh. . \dol! Hitlers «rbw*r*c Kamcriwl.t.". die >n 
dri « .4uiiitM»hjuiHli<>ll>' U|;t4li;lirh (irtangi ni- urtitirt-ii, bin denet. .lie Kuo- 
<hr«i bmbrn Euo-i r „s< hllKrr ’ mil drnt Splt/njui»cii ..»’upc“. 

Bi »•. -bn • ..Colombeohous" s-nd schon mehrfach veroffenl- 
• - -•••• AJ.. wunlc (in B«*» cfd ron der Art dev hier fol- 

geeden B.vher berichteten uber dm Spcziatgefongnis der 
Gestapo mu ihre Outer Gefongene, die tm ..Columbiahauv” gemartert 
warden Hum t.yr. vpricht. turn entenmal. einer von det ondetn Seite ein 
SS Manr. von der Wathtruppe der ..tempelbofer Holle' 
Iv .it der Sturm Mann Horn Bachle. ein „otter Kompfer”. ein ..erprobter 
Koruertratromloger Woth Monn" Vom August 1934 bn turn April 1935 hat 
•» -m _C olumlvutujuv Dienit getan. zuervt im Verwaltungs , dann im AuBen- 
und iuMt* im Irwiendienvl 
Am 20 Ap. 1935 Irefl er die Schutxhaftimge Houimonn und Windig, Adju- 
tonten det buheren vchlevisrhen Gouleiteri ond Obcrprosidcnten Helmut 
Bruckner oui hrer Zelle und fuhrte tie „iur Arbeit" in den Keller. (Die beiden 
woren mil Bruckner emgel.efeit worden Bruckner wurde verbojtel. weil er 
e>r»* Opposition tnnerhulb der NSDAP uufiiehen wollte und Anhanoer Rohms 
gewrsen vein toll E» wurde entlassen und wird ieilher in einem tondhaus 
be. B'cvou in Hauvorrevt pebolten Seme twei Adtutunfen. die ,.iu viel wufl 
tenblieben m Haft S.e woren olte Freundc Buchles. den jie uberredeten, 
daft er ue befre»«e Im Keller wartete man. bit die luH rein war. dann er- 

324 

Der Sturm-Monn Hons Bachle. hochgewachsen, mit langem Gesicht, in dem <J« 
unbehernchte Mund mit den breiten Lippen und das longe Kinn hervorsfedir 

scheuer Blick. breite Stirn. 

Er gib* knappe Antworten, weichf oft ous. Jch bin weiterhin Nazi1' sogf tt.t 
Idingt nicht tehr uberzeogend . aber war er te mit Oberzeugung Nazi? Er behrro 
tet ia Und er zeigt Fologrofien in einem Album. ,Aus meiner HitleriungenzW 
..Ellwanoen. wo ich ousgebildet wurde ..Dieses Album ist ein Dokument fur sid 
Sduberlicti nebeneinonder geklebt. ftnden sich Bilder von Tanten, von Konfirnwhom 
fesien von Hochzeitsgesellschaften und von Saufgelagen der Columbia**)* 
mannschaft, von Gruppen in schworzer Uniform. Burschen. denen man es o®*1 
daft sic ..Scblogcr" sind, daB sie sich mit Wonnc an den ..Verhoren* im Cotufl*« 
haus beteiligt haben. Das Foto Album des Sturmmanns Hans Bachle mit dem golt« 
furchtigen Motto „Mdgc Gott mir die Kraft und den Mut geben, uber alles hinweft 

KS tiIKT 41(11 IIKITKKE WINK EL IM COLl’MBIAHAl S. Hier 
Hl<-h ein Tell der Wruhtnippe In DainenKe*eU»cliaft. VieUeicht nilvcht 
IjM hen d- r Wa.hter dm. Schrelr*« der GeprtiKelten . . . aber neln. die Keller m 

Am FuB des Riesengebirges tieO man das Auto stehen und ging uber die Grenz* 
Die Greozbehorden hielten die drei eine Zeitlang fest. Dann durften sie noch Pres 
fohren Ein pear Tage trieben sie sich in Prag herum. Donn fuhren sie weite 

in die Schweiz und noch Luxemburg. 

Hier der Berichl wmeres Gewahrsmanns, der Bachle nach der Ankunft in Prog so¬ 

und sprach. 

•v 
MIT IIIKSKM I KI.AI HSSCHEIN VKRSEHEN unteriinhm der SS-Stumam*. 
tUe I- liii hl nilt den r»el von Ihm befrelten OefaiiRenen deti Koiiwntratiooidajm 
Columbia. W. r halle er. ^evvaKL elnen Wurmi aufrubalten, an dessen Str» 
einer vim der (ierttapoKnrde aaB? 

folgte die Flucht. Bachle setzte sich in seiner schworzen Uniform ans Sleuer eine 
Autos und bruchte die Fluchthnge nach Schlesien. Niemand fiel es ein, ein Air: 
anzuhalten. on dessen Steuer ein S5-Mann vom ..Columbiahaus , ein Gestapo 

SS-Mann soft. 

ERSTER BERICHT EINES 
SS-WACHMANNES UrlcmMdjein 

rmlt »*m it. 193^ Me 

rwdi 
Jltt. IWhrrtrn. 651 uni 6«-‘ 

rt.rn.Mr 60«* mil &1b >H t«r 
Berlin, btn (t. 

01193*?* 

510* JIMMn.. 6* ank 6« tVn«l.Brr wrrtm 'k« mmMnMrt rrilrti pi Mm urrt 
Am «*o«n.M» 6<p«% vtiS i£>m* |u *n»4krt!. «r ^ V* In** 

Ste>)»tralUR»(ggn (Trlaaiu 
HarrAiuktUKT 

jAel«- 

S®^S?r1iirsTOT»r a. 
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26. Juni 1935 

12. Juli 1935 
5. Oktober 1935 

19. Oktober 1935 

Kreszentia Miihsam: Offener Brief 
an Minister Frick 
Zwei Jahre Moorsoldat 
Bauern in Dachau 
Antifaschistische Zeitung im Kon- 
zentrationslager (iiber Wittmoor) 

»Arbeiter-Illustrierte-Zeitung« 

8. Marz 1935 Hinter Stacheldraht und Kerkergit- 
tem (iiber Esterwegen) 

21. Mai 1935 Columbia-Haus Berlin 
13. Juni 1935 Moor, Bunker, Stacheldraht (Lang- 

hoff iiber Borgermoor) 
17. Juni 1936 Sachsenburg (von Graf) 

»Deutsche Volks-Zeitung« 

10. August 1934 Theo Neubauer soil aufder Flucht 
erschossen werden 

5. Oktober 1934 Das infame Esterwegen 

»Rundschau uber Politik, Wirtschaft und Arbei- 

TERBEWEGUNG« 

25. Juli 1935 Zwei Jahre im Konzentrationslager 
Papenburg-Esterwegen 

27. Februar 1936 Der Leidensweg Hans Littens 

»Tribunal« 

Juli 1935 Menschenfalle Kuhberg 
»Deutschland-Bericht der Sopade« 

Januar 1936 Die Behandlung der Gefangenen 
(iiber Kislau, Esterwegen, Colum- 
bia-Haus und Sachsenburg) 

»Neuer Vorwarts« 

15. Marz 1936 Der 18. Marz in Dachau 
»Deutsche Freiheit« 

25. September 1934 Sechs Frauen alsGeiseln in Stadel- 
heim 

»Die neue Weltbuhne« 

11. Oktober 1934 Erich Miihsams Tod 
25. Oktober 1934 Morder Eicke 

3. Januar 1935 Antworten (iiber Esterwegen) 
6. Dezember 1935 Kurt Hiller: Schutzhaftling 231 

und fortgesetzt (unter anderem iiber Columbia- 
Haus und Brandenburg) 

19. Dezember 1935 Konzentrationslager 
23. Januar 1936 Konzentrationslager fiir Frauen 

(iiber Hohnstein) 
19. Marz 1936 Priigelstrafe (in Sachsenburg) 
2. April 1936 Alfred Rohricht (iiber Sachsen¬ 

burg) 
21. Mai 1936 Wandlungen in der SS (iiber Sach¬ 

senburg) 
19. Juni 1936 Priigelstrafe (iiber Sachsenburg) 
»Pariser Tageblatt« 

3. Dezember 1934 Bomben-Eicke und die Leibstan- 
darte 

20. Dezember 1934 Die Morder von Dachau und ihre 
Opfer 

28. Juni 1935 Ossietzky in hochster Gefahr! 
16. Oktober 1935 Das Martyrium eines Siebzigjahri- 

gen in Dachau 

»Internationales Arztliches Bulletin« 

Mai 1936 Die Krankenversorgung in Kon- 
zentrationslagern 

Weiterhin beeindruckten umfangreiche Tatsachenpu- 
blikationen durch die Vielzahl der Fakten: Der Strafvoll- 
zug im III. Reich. Denkschrift und Materialsammlung, 
herausgegeben von der Union fiir Recht und Freiheit, 
Prag 1936. Kurt Retzlaff-Kresse erinnerte sich, daB etwa 
im Februar 1936 Karl Schreiber eine Arbeitsgruppe 
zusammenrief, der Max Kahane, Kurt Werner und er 
angehorten. Retzlaff-Kresse und Werner stellten die 
Unterlagen zusammen, die durch Befragungen von 
Exilanten erganzt wurden. Kahane verfaBte in einigen 
Wochen den Entwurf.4 Das Buch enthielt ein langeres 
und aussagekraftiges Kapitel iiber die Konzentrations¬ 
lager. 

Im selben Jahr erschien: Das deutsche Volk klagt an. 
Hitlers Krieg gegen die Friedenskampfer im Deutschland. 
Ein Tatsachenbericht, Paris 1936. Maximilian Scheer 
(Walter Schlieper) erhielt dazu im April 1935 den 
Auftrag. Er nutzte umfangreiche Materialsammlungen, 
darunter der Deutschen Freiheitsbibliothek in Paris. 
Zusammen mit zwei anderen Autoren war das in etwa 
sechs Wochen geschafft. Noch im Sommer kam das 
Buch heraus.5 1937 erschien davon eine franzosische 
Ausgabe. 

Weit nachhaltiger wirkte, da von eigenem Erleben 
handelnd, der Bericht von Wolfgang Langhoff Die 
Moorsoldaten, Zurich 1935. Was er bezweckte, schilderte 
der Autor: »In einer Herbstnacht 1934 saB ich einmal 
bei Schweizer Freunden und erzahlte ihnen von meinen 
Erlebnissen in den deutschen Konzentrationslagern Bor¬ 
germoor und Lichtenburg, in denen ich dreizehn Monate 
zugebracht hatte. Sie konnten die Vorgange in Deutsch¬ 
land nicht verstehen, und ich erzahlte ihnen von jenem 
anderen und besseren Deutschland, das hinter Stachel¬ 
draht im eigenen Land gefangen saB, von seinem Lei¬ 
densweg und Opfermut, von den Peinigungen und 
Foltern, denen dieses bessere Deutschland ausgeliefert 
war, von der Geburtsstunde der Kameradschaft und 
von der heranwachsenden Einheit aller Antifaschisten 
in diesen Lagern. Aus diesen Schilderungen entstand im 
Friihjahr 1935 der Tatsachenbericht >Die Moorsolda- 
ten<. Es war eines der ersten offentlichen Dokumente 
iiber das wahre Gesicht des Dritten Reiches und einer 
der ersten Versuche, die Welt zu warnen und zur Abwehr 
der drohenden Gefahr aufzurufen.« Das Buch erschien 
mit Zeichnungen aus dem Lager, die Hans Kralik 
angefertigt hatte, in mehreren Auflagen und Sprachen, 
darunter in 60000 Exemplaren in Russisch.6 

4 Retzlaff-Kresse, S. 162. 
5 Maximilian Scheer, So war es 
in Paris, Berlin 1972, S. 129f. 
6 Langhoff S. 5f.; Auflagen wie 
im folgenden nach: Horst Half- 

mann. Bibliographic und Verlage 
der deutschsprachigen ExilLite- 
ratur 1933 bis 1945. in: Beitrage 
zur Geschichte des Buchwesens, 
1969. Bd. 4. S. 221 fT. 
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Weiter handelten folgende Schriften ganz oder teil- 
weise von Konzentrationslagern: 
Walter Hornung (Julius Zerfafi), Dachau. Eine Chronik, 
Zurich 1936 (auch in hollandischer Sprache), 
Stefan Lorant, I Was Hitler’s Prisoner, London 1935, 
Kreszentia Muhsam, Der Leidensweg Erich Muhsams, 

Zurich/Paris 1935, 
Deutschland vom Feinde besetzt. Die Wahrheit iiber das 
Dritte Reich. Bilder und Dokumente, zusammengestellt 
und herausgegeben vom Internationalen antifaschisti- 

schen Archiv, Paris 1935, 
Bruno Frei (Benedikt Freistadt), Was geht in Deutsch¬ 

land vor? Paris 1936. 
GleichermaBen diente der Aufklarung iiber die politi- 

sche Verfolgung die im August 1935 an die Teilnehmer 
des 11. Internationalen Kongresses fur Strafrecht und 
Gefangenenwesen in Berlin iibersandte Denkschrift des 
SPD-Vorstandes: Entmcklungstendenzen im deutschen 
Strafvollzug. Sie bewertete allerdings Konzentrations- 
lager und Schutzhaft unzutrefTend als »auBerordentli- 
chen Strafvollzug«. Der Denkschrift waren die Lichten- 
burger Disziplinar-und Strafordnung sowie die Bucher 
von Seger und »Konzentrationslager« beigefiigt. »Mate- 
rial iiber den Terror in Hitlerdeutschland« betitelte sich 
eine Zusammenstellung der Roten Hilfe Deutschlands 
vom Februar 1936, die unter anderem Morde und 
weitere Verbrechen in Borgermoor, Dachau und der 
Kemna anfiihrte. Im April desselben Jahres brachte das 
Internationale Befreiungs- und Amnestiekomitee fur die 
eingekerkerten deutschen Antifaschisten unter den Pra- 
sidenten Paul Langevin und Andre Malraux und der 
Ehrenprasidentschaft von Romain Rolland und Andre 
Gide die »Denkschrift iiber den Terror der Nationalsozia- 
listen und ihrer Justiz in Hamburg« heraus, die unter 
anderem MiBhandlungen und Folterungen im KZ Fuhls- 

biittel 1935 schilderte.7 
Das Buch von Willi Bredel. Die Priifung. Roman aus 

einem Konzentrationslager, Prag 1935, beruhte auf eige- 
nen Erlebnissen im KZ Fuhlsbiittel, so wie ihm Torsten 
(Matthias Thesen) aus der Nachbarzelle beschwor, 
durchzuhalten und spater zu berichten, wie Koltwitz 
(Fritz Solmitz) in den Tod getrieben wurde oder wie die 
Gefangenen diskutierten und Solidaritat iibten. Wah- 
rend Bredel die Namen der Mitgefangenen verschliis- 
selte, prangerte er die Schinder namentlich an. Als er 
nach seiner Entlassung im Friihjahr 1934 nach Prag 
entkam, hatte er die Gestaltung im Kopf. Ausziige 
erschienen schon im August/September 1934 in der 
»Arbeiter-Illustrierten-Zeitung«. Das Buch wurde mehr- 
mals verlegt, darunter bis 1936 mit 22000 Exemplaren 
in deutscher und 110000 Stuck in russischer Sprache in 
der UdSSR. Bis 1945 erschienen schatzungsweise eine 
Million Exemplare. Heinz Willmann schilderte die Wir- 
kung des Berichts: »Mich hat in jenen Jahren kein Buch 
so erregt und bewegt, wie dieses. Nicht nur, weil ich 

7 ZPA, St 3/437; Gestapo-Ge- 
fangnis Fuhlsbiittel, S. 36f. 

vieles dort Geschilderte selbst erlebt hatte, sondern vor 
allem deshalb, weil es Bredel gelungen war, die KZ- 
Barbarei literarisch zu gestalten. Er blieb nicht wie 
andere bei der Schilderung von Grausamkeiten stehen, 
verstand es vielmehr, zu differenzieren und auch Gegner 
so zu zeichnen, daB sie nicht zu Karikaturen wurden; 
er machte deutlich, weshalb sie wurden, wie sie waren. 
In iiberzeugenden Szenen gibt Willi Bredel wieder, wie 
der Kampfgeist sich im Kollektiv bewahrte, wie dicke 
Mauern und feste Tiiren nicht verhindern konnten, daB 
sich Gemeinschaft hinter Zuchthausmauem formierte 
und die Partei auch hier die Fiihrung nicht verlor, wie 
viele aus alledem Mut, Kraft und Zuversicht gewannen. 
>Die Priifung< hatte weit iiber den Kreis der kampfenden 
Antifaschisten hinaus Wirkung. In siebzehn Sprachen 
iibersetzt, war es das erste Buch, das iiberzeugend 
bewies, daB es in Deutschland auch nach 1933 eine starke 
Kraft gegen die Barbarei gab.«8 

Romanhaft stellten auch zwei weitere Bucher KZ- 

Erlebnisse dar: 
Karl Billinger (Paul Massing). Schutzhaft ling 880. Aus 
einem deutschen Konzentrationslager, Paris 1935 (Auszii- 
ge im Marz/April in der »Arbeiter-Illustrierten-Zeitung« 
und Ubersetzungen, unter anderem in den USA), 
Klaus Hinrichs (Karl August Wittfogel), Staatliches 
Konzentrationslager VII. Eine »Erziehungsanstalt« im 
Dritten Reich, London 1936 (Ausgaben in der CSR mit 
2000, in der Sowjetunion 10000 Exemplaren). 

Vortrage erganzten diese Publikationen, so von Ger¬ 
hart Seger, der im Sommer 1934 in Norwegen, Ende 
1934/Anfang 1935 vor der Foreign Policy Association 
in New York und danach in einer Reihe US-Staaten 
iiber das KZ Oranienburg sprach. Insgesamt reiste er 
sieben Monate durch die USA, wo er viele Interviews 

gab.9 
Neben diesen Aktivitaten deutscher Exilanten be- 

richteten eine Anzahl auslandischer Blatter iiber die 
Konzentrationslager, zumeist auf Grund von Recher- 
chen ihrer Korrespondenten. Beispielsweise schilderte 
in »The Times« am 23. August 1934 ihr Berichterstatter, 
daB in den preuBischen und sachsischen Lagern viele 
MiBhandlungen und Morde geschahen, und nannte 
schreckliche Details, so iiber die in Hohnstein einge¬ 
kerkerten Frauen. Inzwischen werde gesagt, fiigte er 
hinzu, es handele sich nur urn vereinzelte Ubergriffe 
und die Zustande hatten sich gebessert. Doch in Ora¬ 
nienburg, stellte er fest, sei es in Wirklichkeit schlimmer 
geworden, was sich an dem Schicksal Erich Muhsams 
zeige. Der Korrespondent driickte zugleich sein Mitge- 

8 Willmann. S. 163; Manfred 
Hahn. »Dokumentarische Wahr¬ 
heit gestalten«. Willi Bredel: 
»Die Priifung. Roman aus einem 
Konzentrationslager, in: Erfah- 
rung Exil. Antifaschistische Ro- 
mane 1933- 1945. Analysen. hg. 
v. Sigrid Bock u. Manfred Hahn, 
Berlin Weimar 1979, S. 94ff. 

9 Neuer Vorwdrts v. 2. 9. 1934; 
Das Neue Tage-Buch v. 
19. 1. 1935; Hans Albert Walter. 
Asylpraxis und Lebensbedingun- 
gen in Europa. Deutsche Exil- 
literatur 1933—1950, Bd. 2, 
Darmstadt/Neuwied 1973, 
S. 216f. 
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fuhl mit den zum Teil iiber ein Jahr Eingekerkerten aus. 
Zwei Tage spater meldete das Blatt, die vorgestrige 
Ausgabe sei in Deutschland beschlagnahmt worden. Die 
amtliche »Begriindung« lautete: Der Artikel warme eine 
»Reihe von alten, offenbar aus der Emigranten-Presse 
geschopften iiblen Greuelmarchen auf«. 

Kurz zuvor, am 8. August, hatte »The New Republic« 
ausfiihrlich und konkret Dachau und die dortigen Mor- 
de, vor allem an namentlich angefuhrten KPD-Funk- 
tionaren, behandelt, und die Morder beim Namen 
genannt. Ein Amerikaner, der einmal durch Hitler 
empfangen worden war, bat daraufhin, die Angaben 
iiberprufen zu lassen. Der Politische Polizeikomman- 
deur Bayerns erklarte am 10. Dezember unverfroren, sie 
waren »von Anfang bis zum Ende frei erfunden«, obwohl 
sie exakt zutrafen. Die Antwort erging sich in Schma- 
hungen auslandischer Zeitungen und fugte als »Widerle- 
gung« das niederlandische »Dagblad von Nordbrabant« 
vom Vortage an. »Manchester Guardian« brachte wah- 
renddessen am 27. Oktober weitere authentische Anga¬ 
ben iiber Morde in Dachau.10 

Am 30. September schilderte ein ehemaliger Haftling 
im Kopenhagener »Social-Demokrat« die MiBhandlun- 
gen und den Tod Miihsams, und »Manchester Guar- 
dian« veroffentlichte am 9. November einen Brief, der 
die Ermordung des Schriftstellers zum AnlaB nahm, die 
Befreiung anderer Autoren zu verlangen und eine Samm- 
lung anzuregen, um ihre Angehorigen zu unterstiitzen. 
Der Brief trug die Unterschriften einer groBen Zahl 
bekannter britischer Kiinstler.11 

Fast zur selben Zeit, am 10. September und 27. Okto¬ 
ber, berichtete Willi Bredel in der in Moskau er- 
scheinenden sowjetischen »Deutschen Zentral-Zeitung« 
von einigen seiner Erlebnisse in Fuhlsbiittel, im selben 
Blatt am 20. und 21. Oktober und in »Vecernaja Mosk- 
va« am 2. November Werner Hirsch aus seiner Haft in 
mehreren Konzentrationslagern. Er teilte auch mit, daB 
Erich Miihsam miBhandelt worden ware und keineswegs 
Selbstmord begangen hatte. 

Am 24. Januar 1935 ging die »Times« erneut auf die 
Konzentrationslager ein. Ihr {Correspondent fiihrte zwar 
Zahlen, Haftlingsgruppen und einzelne Falle an. Doch 
zugleich appellierte das konservative Blatt an die Hitler- 
Regierung, durch eine »groBherzige Handlung« solche 
Barrieren fur ihr Ansehen und die Verstandigung zu 
beseitigen. Die deutsche Botschaft in London erkannte 
sehr genau diesen Akzent und berichtete nach Berlin, 
die Veroffentlichung zeichne sich »durch eine noch 
starkere Zuriickhaltung in der Kritik an Einzelheiten 
sowie durch einen ausgesprochenen verstandnisvollen 
Unterton aus«.12 

10 ZStA Potsdam, Film 6084 u. 
19 687; Reichsbank, Nr. 3070, 
Bl. 199. 
11 Ebenda, Reichsministerium 
des Inneren, Nr. 25 720, Bl. 94; 
Nr. 27 079/27, Bl. 23. 

12 Klaus Drobisch, Proteste aus 
GroBbritannien 1934—1937 ge- 
gen den faschistischen Terror, in: 
Beitrage zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung, 1978, H. 1, 
S. 80 f. 

In der Sowjetunion gab es solche Untertone nicht. Die 
»Deutsche Zentral-Zeitung« brachte am 19. Februar 
1935 eindeutige Mitteilungen der Roten Hilfe iiber 
Centa Beimler und andere eingekerkerte Frauen. Das 
sowjetische Blatt teilte am 27. Dezember 1935 unter der 
Uberschrift »Greuel in Konzentrationslagern« Details 
iiber Sachsenburg mit, nannte Namen der Verantwort- 
lichen, gab Zahlen (627 politische Gefangene, 400 
Bibelforscher und 300 Kriminelle) an. Radio Moskau 
behandelte beispielsweise im Februar 1936 das Schicksal 
von Martha Claus.13 Ihr Mann war am 25. Juli zum 
Tode verurteilt und am 17. Dezember 1935 hingerichtet, 
sie selbst ins Frauenkonzentrationslager geworfen wor¬ 
den. »Verstandnisvoll« reagierte gleichfalls nicht die 

Basler »Arbeiter Zeitung«, als sie am 19. Februar 1936 
meldete, daB in Fuhlsbiittel der Arbeiter Hagen ver- 
storben war, und die »Humanite«, als sie am 9. Marz 
die Nachricht von der Ermordung zweier Haftlinge und 
den Selbstmord Dorns in Sachsenburg brachte. 

Den weiblichen Gefangenen des Regimes gewidmet 
war die in Englisch erschienene selbstandige Schrift von 
Monika Whatley, Frauen hinter Nazigittern, London 
1935. Nach Aufzahlung verschiedener erschiitternder 
Falle und Kennzeichnung der Lage im faschistischen 
Deutschland rief sie zum Boykott von deutschen Waren 
auf. In Buchform erschien in Prag die Schilderung von 
Walter Tschuppik, Die Toten steigen aus den Grabern, 
1934 in tschechischer und 1935 in deutscher Sprache. 
Sie prangerte zum Teil anhand eigener Erfahrungen des 
Autors die Untaten an politischen Haftlingen an. 

Die Erlebnisse derer, die den Konzentrationslagern 
entkommen konnten, fanden viele iibertrieben oder 
unglaublich. Deswegen, bekannte Langhoff 1945, »ver- 
zichtete ich auf die Schilderung gewisser Grausamkeiten 
und Bestialitaten, um die Glaubwiirdigkeit des ganzen 
Berichts nicht zu gefahrden ... Und doch hatte ich bei 
vielen schon die Grenzen des Fassungsvermogens iiber- 
schritten, und die zweite Frage lautete: >Ist das auch 
wahr, was Du sagst?«< Prof. Dr. Friedrich Siegmund- 
Schultze, ein in die Schweiz emigrierter evangelischer 
Theologe, muBte gleichfalls konstatieren, »>Die Moor- 
soldaten< stieBen iiberall auf Unglauben. Damals bekam 
man in der Schweiz selbst von Schauspielerkollegen des 
Verfassers die Frage zu horen: >Das ist doch wohl alles 
erfunden?< Wenn man sagte, daB das dort Berichtete 
durchaus den Tatsachen entsprache, wurde man mit- 
leidig angesehen, aus dem Gefiihl heraus, daB >ein 
Gegner des groBen Erneuerers des deutschen Volkes< 
offenbar nicht imstande sei, ein objektives Urteil zu 
fallen.«14 

Ungeachtet der Skepsis, insbesondere in biirgerlichen 
Kreisen, zeitigten die Schilderungen in der Exilpu- 

13 ZPA, St 3/157. 
14 Wolfgang Langhoff Vorwort 
zu: Robert Leibbrand, Buchen- 
wald. Lieber sterben als verraten. 
Zur Geschichte der deutschen 
Widerstandsbewegung, Basel 

1945, S. 4; Friedrich Siegmund- 
Schultze, Die deutsche Wider¬ 
standsbewegung im Spiegel der 
auslandischen Literatur, Stutt¬ 
gart 1947, S. 16. 
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blizistik, auslandischer Blatter und Autoren vielfaltige 
Wirkungen. Materielle Hilfe leisteten beispielsweise 
tschechische Arbeiter, die fur die politischen Gefangenen 
in Sachsenburg 5000 Mark sammelten und 200 Pakete 
zusammenstellten, die sie ihnen iiber die Verwandten zu 
Weihnachten 1934 senden wollten. Unmittelbar danach 
ermittelte die Gestapo, daB sich in den Niederlanden 
ein Komitee gebildet hatte, welches sich vornahm, das 
Lager im Emslandmoorzu betreuen. Dieses hollandische 
Komitee zur Unterstiitzung der politischen Gefangenen 
in Papenburg veranstaltete an seinem Sitz in Groningen 
am 8. Mai 1935 eine Kundgebung gegen das Konzentra- 

tionslager.15 
Weiter wurden Delegationen benannt, die sich mit 

eigenen Augen von den Verhaltnissen in den Konzentra- 
tionslagern uberzeugen, den Gefangenen ihre Solidaritat 
bekunden und von den Gewalthabern deren Freilassung 
fordern sollten. Eine solche Arbeiterdelegation des Gro- 
ninger Unterstiitzungskomitees wies man, wie »Inpress« 
am 29. Mai 1935 meldete, im Moorlager ab. Sie sah 
jedoch, wie Haftlinge geschlagen wurden, und teilte das 
Goring mit. Britische Quaker stellten im selben Monat 
der Nazifuhrung vor, daB die Weltoffentlichkeit weiter 
auf Ossietzky achte, und verlangten, daB zwei von ihnen 
Abgesandte ihn in Esterwegen zu sehen bekommen. 
Nach Genehmigung durften der Vertreter der Quaker 
in Berlin, Corder Catchpool, und einer seiner Mitar- 
beiter Anfang Juni den Kriegsgegner im Lager sprechen. 
Daraufhin versuchte die Gestapo, Catchpool durch 
Vorladungen und Verhore zu zwingen, Deutschland zu 
verlassen, und entschied mit Blick auf solche Beobach- 
tungen, Unterredungen und nachfolgende Berichte am 
30. November gegeniiber dem Auswartigen Amt, Be- 
suche auslandischer, meist kommunistischer Delegatio¬ 

nen seien unerwiinscht. 
Dennoch versuchten weitere auslandische Abordnun- 

gen zu den Haftlingen vorzudringen. Am 12. Dezember 
kiindigte der deutsche Gesandte in Schweden an, in 
nachster Zeit wolle eine skandinavische Gruppe die Lage 
der politischen Gefangenen in Haftanstalten und Kon- 
zentrationslagern untersuchen und mit Mierendorff, 
Ossietzky und Thalmann sprechen. Auf einer Zusam- 
menkunft der Liga fur Menschenrechte, der Vereinigung 
»Solidaritat« und des Ausschusses zur Rettung Thal- 
manns am 23. Februar 1936 in Prag konstituierte sich 
ein AusschuB zur Rettung deutscher Antifaschisten und 
beschloB, sobald wie moglich eine Delegation nach 
Deutschland zu entsenden, urn an einem der stattfinden- 
den Prozesse gegen Nazigegner teilzunehmen so wie 
Gefangnisse und Konzentrationslager zu besuchen. 
Kurz darauf drang eine Gruppe hollandischer Frauen in 
das KZ Moringen vor. Sie erkundigte sich, wie der 
»Manchester Guardian« am 26. Marz berichtete, nach 

15 StA Weimar, Buchenwald, sietzky, in: Standpunkt, 1984, 
Nr. 12, unfol.; ZPA, St 3/781 H. 10, S. 290; Beck/Vesely u. a., 
u. St 3/38/IV. S. 100; SUA, Prag, PP 1931 - 
16 ZStA Potsdam, Film 10 535; 1940, P 87/22/1530/8791/36. 
Karl Zehrer, Quakerhilfe fur Os- 

Martha Claus, durfte sie jedoch nicht sehen. Zwei 
Monate darauf verlangte eine andere Delegation aus 
den Niederlanden, der eine Juristin, ein Pfarrer und ein 
Rechtsanwalt angehorten, im Auftrage des Centraal 
Wuppertaal Comites sich vom Gesundheitszustand Os- 
sietzkys in Esterwegen zu uberzeugen. In ihrer Mittei- 
lung an »Die neue Weltbiihne«, abgedruckt am 4. Juni 
1936, schrieben sie, wie ihnen der Lagerkommandant 
Koch mitteilte, daB es dem Haftling, abgesehen von 
einem Herzfehler, gut ginge. Zur Beruhigung werde er 
ihn nicht nur vom Lagerarzt, sondern von einem Olden- 
burger Arzt untersuchen lassen. Ossietzky befande sich 
in einer Gemeinschaftsbaracke, und es stiinde ihm frei, 
zu arbeiten oder sich auch wissenschaftlich zu be- 
schaftigen. Die Delegation hinterlegte ihm einen Unter- 
stiitzungsbetrag und lieB gegeniiber Koch durchblicken, 
daB sie dessen Angaben bezweifelte, solange sie nicht 
durch Ossietzky selbst bestatigt wurden. Der ganze 
liignerische Zynismus Kochs enthiillte sich, als sich 
herausstellte, daB der schwerkranke Ossietzky zu diesem 
Zeitpunkt, dem 22. Mai, unmittelbar vor der Uber- 
fiihrung in das Berliner Krankenhaus stand und die 
Machthaber seinen Tod befiirchteten. 

Carl von Ossietzky 

Hinzu kamen Proteste Prominenter. So verwandte 
sich Stafford Cripps gegeniiber der deutschen Botschaft 
in London am 1. August 1934 fur den Referendar Max 
Hans Kohn. Dieser war seit April 1933 in Dachau, well 
er. wie der Politische Polizeikommandeur Bayerns 
schrieb, im November 1932 ein radikales Flugblatt an 
der Universitat Erlangen verbreitet hatte. Am 12. De- 
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zember 1934 schossen SS-Leute Kohn bei einem angeb- 
lichen Fluchtversuch nieder. 

Solche Petitionen und Einspriiche blieben nicht auf 
Einzelfalle beschrankt. In dem erwahnten Bericht iiber 
den »Times«-Artikel muBte Anfang 1935 die Londoner 
deutsche Botschaft feststellen, »in Tonart und Kritik 
bleibt er allerdings weit hinter dem zuriick, was man in 
hiesigen politischen und sonstigen interessierten Kreisen 
fortdauernd an Kritik dieser Institutionen (der Konzen- 
trationslager - d. Verf.) begegnet«.17 In der Tat lieBen 
deutliche Worte, zum Teil aus hochsten Kreisen, nicht 
nach, vor allem aus GroBbritannien. Am 19. Juli 1934 
verwandte sich der Vertreter der britischen Gesellschaft 
der Freunde (Quaker), Corder Catchpool, in Berlin fur 
Heilmann, Litten und Neubauer. Am 16. August suchte 
die Fiirstin Elisabeth Bibisco mit einem Leserbrief in 
der »Times« die »Offentlichkeit zugunsten deutscher 
Personlichkeiten zu alarmieren, die durch ein langeres 
Verbleiben in den Konzentrationslagern dem Tode 
ausgeliefert« sein konnten, unter anderem Litten, Os- 
sietzky, Renn und Thalmann. Im September schrieb die 
Quaker-Zentrale aus London Goring, der gute Name 
Deutschlands ware durch die Behandlung der politi¬ 
schen Gefangenen bedroht. Sie hielt die Zeit fur gekom- 
men, die Konzentrationslager aufzulosen: »Wir glauben 
nicht, daB mit der Aufrechterhaltung dieser, wie wir 
annehmen, zunachst (als) vorlaufig geplanten Einrich- 
tungen noch einem guten Zweck gedient ist; wir sind 
vielmehr davon iiberzeugt, daB die Abschaffung solcher 
nicht regularen Strafeinrichtungen einen groBen Schritt 
in die Richtung der Sicherung guter Beziehungen mit 
anderen Landern darstellen wiirde.« Zugleich verlangte 
die Quaker-Vereinigung, Gefangene zu besuchen. Himm¬ 
ler, dem Goring dieses Schreiben iibergab, antwortete 
ihm im Dezember, er halte eine Zustimmung fur unange- 
bracht. Inzwischen hatte am 12. September die deut¬ 
sche Botschaft aus London gemeldet: »Es vergeht kaum 
ein Tag, an dem nicht irgendwelche Falle dieser Art in 
der Presse erortert oder in Eingaben, Schreiben oder 
personlichen Gesprachen, vielfach von fiihrenden politi¬ 
schen Personlichkeiten (ich erinnere nur an das Ein- 
treten des Premierministers fur den Rechtsanwalt Litten 
oder das Aufgreifen der Angelegenheit Neubauer durch 
Sir John Simon) an die Botschaft herangetragen werden, 
sei es daB konkrete Behauptungen iiber angebliche 
MiBhandlungen aufgestellt werden, sei es, daB in ganz 
allgemeiner Form ein Fall als besonders beriicksich- 
tigenswert dargestellt wird. Es ist keine Ubertreibung 
zu sagen, daB diese Falle eine dauernde Quelle der 
Beunruhigung der englischen offentlichen Meinung und 
mit eines der meistbenutzten und wirksamsten Mittel 
darstellen, deren sich die deutschfeindliche Propaganda 
zur Beeinflussung der offentlichen Meinung bedient.« 
Die Verurteilung der Naziherrschaft artikulierte sich in 

17 ZStA Potsdam, Film 16 414; 
Drobisch, Proteste ..., S. 81. 

einem groBeren Rahmen auf der Kundgebung fur die 
Opfer des Faschismus am 12. Oktober in London. 

Am 26. Februar 1935 forderten britische Quaker Hit¬ 
ler zur »Freilassung aller politischen Gefangenen« auf. 
Mitte April und Mitte Mai schrieb Lord Allen of 
Hurtwood unter anderem wegen Haubach, Heilmann, 
Kiister, Litten, Mierendorff, Neubauer und Ossietzky 
an Frick und den deutschen Botschafter in London. Am 
17. Mai brachten linke Abgeordnete im Unterhaus den 
Antrag ein, die britische Regierung solle Berlin den 
Abscheu zur Kenntnis bringen, der wegen des Massen- 
terrors herrsche, wobei Einkerkerungen und MiBhand¬ 
lungen in Konzentrationslagern angefiihrt wurden. Am 
ll.Juni prangerten die Quaker in einer Denkschrift 
erneut die Morde in Dachau, Esterwegen (Husemann) 
und Fuhlsbiittel an. Im August intervenierten britische 
Rechtsanwalte fur ihren Kollegen Litten. Am 27. Okto¬ 
ber fand eine weitere Protestkundgebung in London 
statt. Vier Tage darauf schrieb Lord Allen wiederum 
wegen Litten an Hitler. Wie schon Frick am 27. August 
antwortete ihm am 8. Dezember Ribbentrop als Bot¬ 
schafter in GroBbritannien und stellte den parteilosen 
Verteidiger als einen der geistigen Fiihrer des Kommu- 
nismus hin. Er behauptete, Littens Behandlung sei 
einwandfrei, und erging sich in scharfen antikommu- 
nistischen Ausfallen.18 

In anderen Landern gab es ahnliche Interventionen 
von Einzelpersonlichkeiten, vor allem jedoch Massen- 
proteste, so am 4. Juli 1934 auf einer Pariser Kundge¬ 
bung gegen die Einkerkerung von Frauen, am 19. Mai 
1935 in San Francisco mit 5000 Teilnehmern oder durch 
eine von der schwedischen Roten Hilfe veranstalteten 
Unterschriftensammlung zugunsten Mierendorffs, Os- 
sietzkys, Thalmanns und anderer politischer Gefan- 
gener. Als erstes Ergebnis wurden Ende April 1936 der 
Stockholmer Gesandtschaft Listen mit fast 12000 Un- 
terschriften iibergeben.19 

Besonders aufriittelnd und breit entwickelte sich die 
internationale Kampagne fur Carl von Ossietzky. Basie- 
rend auf den bisherigen Appellen, darunter dem Aufruf 
des International Befreiungskomitees fur Thalmann 
und alle Antifaschisten vom Marz 1934, den Publizisten 
zu retten, regte am 26. Mai die Strasbourger Gruppe 
der Liga fur Menschenrechte an, ihm den Friedensnobel- 
preis zuzuerkennen. Dem schlossen sich unter anderem 
40000 Norweger, der Internationale FreidenkerkongreB, 
Schriftsteller, Kiinstler und Wissenschaftler wie.Le Cor¬ 
busier, James Joyce, Egon Erwin Kisch, Thomas Mann 
und Romain Rolland an. Die Bewegung erlangte soviel 
Kraft, daB Goring einen Bericht anforderte, den er im 
November von der Gestapo erhielt. 

18 ZStA Potsdam, Reichsmini- 
sterium des Inneren, Nr. 6665, 
Bl. 239-241 u. Film 16 086; 
GStA Berlin, Rep. 90P, Nr. 104. 
Bl. 13fT.; ZPA, PSt 3/182; ZStA 
Potsdam, Film 19 679 u. Reichs- 
ministerium des Inneren, 

Nr. 27079/27, Bl. 70; Drobisch, 
Proteste ..., S. 81 f.; ZStA Pots¬ 
dam, Film 19 680 u. 19 600. 
19 Pariser Tageblattv. 5.7.1934; 
ZStA Potsdam, Film 16 414 u. 
16 415. 
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1 

FORDERT DIE AMNBSTIE! 

von Heinrich Mann. 

Seit drei jahren sitzen tausende der beaten Deutachen in 
Gefdngnisaen, zuchthduaern und lionzentrationalagern. Sie sind ge - 
fangen und warden gegualt, nur wegen ihrer Gestnnung, Religion .der 
Rasse. Viele aind weder verurteilt, noch haben aie jernala ein pro - 
zeasverJahren gehabt. Viele wurden verurteilt, haben Hire Strafe 
verbiiaat und warden denncch weiter festgehalten. Viele Frauen 3ind 
ala Geiaseln fiir ihre Manner aeit jahren featgea^tst und erdulden 
Uiaahandlungen. Seit fast drei Jahren befindet Ernst jfialmann slch 
in der Gewalt aeiner Feinde, chne dasa aie bisher wagten, den pro - 

seas gegen ihn durchsufuhren. 

Mdnner und Frauen der ganzen Welt, dies ist ncch nicht allea. 
Das Dritte Reich vermehrt unablasaig seine Opfer. pi swig^r 
um ihre Existent, in ttidlicher Angst vor der unauableiblichen Strafe 
fullen die nattcnalsezialistischeo mchthaber ihre Herder mit timer 
neuen Zehntausenden. Die Zahl der heimlichen Hinrichtungensteigt 
ins Unermeasliche. Pi diesem Deutschland verachwinden die »e™°*** 
und niemand darf nach ihnen fragan. So verachwinden dort Gesi ttung 
und Recht, chne dasa nach ihnen gefragt uxirde, und waa ubrig bleibt 
ist die Gewalt, gepaart mit dem bet rug. 

Die deutachen mchthaber betrugen Each, manner und 
der ganzen Welt. Sie tduschen Such in Jorten, Refen, internationalen 
Verhandlungen und Veranataltungen einen Staat vor der wie jeaer 
andere ware, und Zustdnde, in denen sich leben Hesse. Das ist nicht 
wahr. In jenem Deutschland herrscht das entmenschte Verbrec e . & 
herrscht das seelenlcseate unhetl, das in geschichtltcherZeitJe- 
mala Gestalt angenom»ien hat. Um sogar die Erinnerung an . 
und das Gluck des Menschen zu unterdrucken, ist aus dem deutacnen 
Recht” der Bcgriff und Home dea Menschen gestrichen. Ss gVbt tn ae 
unseligen Land nur noch Produkte der Rassenzuchtung und Cbjekte der 
WillkUr; Menschen aoll es nicht mehr geben. 

Verhindert daa Schlimmste. Rechtschaffene Mensichen dis 
ganzen Welt, denkt daran, daas suresgleichen im Dritten ^eic 
folgt warden, schrecklich leiden und grauaam sterben mssen 
Schltesat Euch zuaammen und fordert die ^rnnestier^ alle 
dea gegenwdrtigen Regimes. Ob Christen, juden, ‘ r _ 
Demckraten, Suresgleichen aind alle die Opfer, gerade * 
schiedenheit seigt Euch, dass auch Jhr selbat darunter warez• 

Befrett den Oefangenen, der schcn ^^^Jl-ftLTfienTarn 
Tedgeweihten vom ntchtblock fort. Be we ist ^ermeistern wOHm**rn, 
dasa Ihr die Stdrkeren setd, daas die vereinigte „ yrBrhen 
lich Fuhlenden sogar die schrecklichste Gewalt des Bose 
und entwaffnen kann. 

Fordert die Amnestie ! 

I 
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Mitte 1935 erreichte die OfTentlichkeit die Nachricht, 
daB Ossietzky schwer erkrankt sei. Noch starker er- 
hoben sich Proteste, unter anderem durch Albert Ein¬ 
stein, Harold Laski, Rudolf Leonhard, Julius Lips und 
viele Organisationen. Im Oktober rief die KPD zur 
intensivierten Befreiungsbewegung fur Thalmann, Mie- 
rendorff und Ossietzky auf. Doch das Nobelpreiskomitee 
wich aus, indem es 1935 keinen Friedensnobelpreis 
verlieh. 

Weitere Informationen iiber den Gesundheitszustand 
des inhaftierten Pazifisten, Presseartikel, Aufrufe, Kund- 
gebungen und Stimmen namhafter Personlichkeiten wie 
Heinrich und Thomas Mann erreichten schlieBlich, daB 
im November 1936 der Preis Ossietzky zugesprochen 
werden muBte.20 

Die langjahrige Kampagne entlarvte am Beispiel 
Ossietzkys den faschistischen Terror. Sein Name wurde 
in der humanistischen und friedliebenden Weltoffentlich- 
keit zum Synonym fur viele weniger bekannte und 
unbekannte politische Haftlinge in Deutschland. 

Ausfiihrlich beschaftigten sich internationale Gremien 
und Tagungen mit den Konzentrationslagern, beispiels- 
weise die Kommission zur Untersuchung der Grausam- 
keiten Hitlers, im Juni 1935 in Paris vom Intemationalen 
Gewerkschaftsbund gegriindet, das Internationale Ko- 
mitee zur Verteidigung der in faschistischen Landern 
gefangengehaltenen Parlamentarier im Juli 1935 in Paris, 
dem eine Denkschrift iiber den Terror gegen deutsche 
Abgeordnete unter anderem mit den Namen von sieben 
in Konzentrationslagern ermordeten KPD-Vertretem 
vorlag, weiter der Kongrefi deutscher und tschechischer 
Intellektueller gegen Vernichtung von Kultur und Men- 
schenrechten in Deutschland im September 1935 in Prag 
oder der Internationale Verband fur Recht und Freiheit 
Ende 1935 in Paris. Deutsche Antifaschisten regten 
Anfang 1936 an, ein Internationales Komitee der pro- 
letarischen Hilfe mit dem Ziel zu griinden, gemeinsam 
den Gefangenen zu helfen, iiber die Verbrechen des 
Naziregimes aufzuklaren und es zu zwingen, die Grund- 
satze der Humanitat anzuerkennen.21 

Zur gleichen Zeit schrieb Heinrich Mann seinen 
Aufruf »Fordert die Amnestie!«. Er beschwor die »recht- 
schafTene(n) Menschen der ganzen Welt« daran zu 
denken, »daB Euresgleichen im Dritten Reich verfolgt 
werden, schrecklich leiden und grausam sterben miissen. 
SchlieBt Euch zusammen und fordert die Amnestierung 
aller Gegner des gegenwartigen Regimes. Ob Christen, 
Juden, Sozialisten oder Demokraten, Euresgleichen sind 
alle die Opfer; gerade ihre Verschiedenheit zeugt Euch, 
daB Ihr selbst darunter waret.«22 

20 Das deutsche Volk ..., 
S. 118 fT.; Frei, S. 234 u. 248 f. 
21 ZPA, St 3/437 u. St 3/346; 
ZStA Potsdam, NachlaB Spieker, 
Nr. 19, Bl. 6; Beck/Vesely u. a.. 

5. 95; Die neue Weltbuhne v. 
6. 2. 1936. 
22 ZStA Potsdam, Pariser 
Tageszeitung, Nr. 343, Bl. I. 

Zu den miindlichen und schriftlichen Protesten und 
Solidaritatsbekundungen trat 1935 die symphonische 
Dichtung »Miserae« von Karl Amadeus Hartmann 
hinzu, die Hermann Scherchen beim Fest der Inter- 
nationalen Gesellschaft fur Neue Musik in Prag urauf- 
fiihrte. Der Komponist widmete sie »Meinen Freunden, 
die hundertfach sterben muBten, die fur die Ewigkeit 
schlafen, wir vergessen Euch nicht. Dachau 1933/34.«23 

Auf Grund solcher Aktivitaten stellte ein Autor 
damals iiber die »erste Aufgabe« des deutschen Exils 
fest: »Sie riittelte die offentliche Meinung der zivilisier- 
ten Menschheit wach. Sie zwang sie, der furchtbaren 
Wirklichkeit der >Greuelmarchen< zumindest einmal auf 
Grund zu gehen. Was die Emigranten auch berichteten, 
es gait als die Ausgeburt iiberhitzter Hime, wenn man 
auch dafiir ein gewisses Verstandnis hatte. Die Schilde- 
rungen hauften sich, die Schilderungen erganzten ein- 
ander in sehr realer Weise. Die Welt begann auf- 
zuhorchen. Die Welt begann nachzupriifen. Die Welt 
begann zu erkennen. Seither ist die deutsche Emigration 
eine der wichtigsten Informationsquellen iiber das Dritte 
Reich.« 24 

Solche Aktivitaten und ihre Wirkungen blieben den 
Haftlingen nicht verborgen. Hans Litten bat seine Mut¬ 
ter, weiterhin Auslandsproteste zu veranlassen. Und 
einer seiner entlassenen Mitgefangenen sagte ihr, »daB 
jede Arbeit im Auslande auBerordentlich niitzlich ware. 
Selbst wenn keine Entlassungen dadurch herbeigefiihrt 
wiirden, so ware immer fur einige Zeit die Behandlung 
des Betreffenden besser. Man furchte im Lager, daB 
einer der interessierten Auslander das Lager besuchen 
und sich den Schutzhaftling, fur den er sich interessiere, 
vorfiihren lassen konne, und dafiir miisse dieser dann 
in einem verhaltnismaBig guten Zustand gehalten wer- 
den.«25 

Aufjeden Fall trafen die Interventionen und Massen- 

proteste das Naziregime derart, daB das Gestapo am 
12. Marz 1935 forderte, das Auswartige Amt und das 
Propagandaministerium muBten »diesem Treiben . . . 
energisch entgegentreten«. Und das AuBenministerium 
verlangte seinerseits am 20. Juni 1936 von der Gestapo 
eine »Aufklarungsschrift« iiber die Konzentrationsla- 
ger, »die auf der Grundlage von Tatsachen, Zahlen und 
Bildmaterial die Greuelnachrichten widerlegen konnte, 
ohne direkt auf diese einzugehen«. Das Elaborat sollte 
zur Verbreitung im Ausland in fremde Sprachen iiber- 
tragen werden.26 

23 Hanns-WernerHeister,E\end 
und Befreiung. Karl Amadeus 
Hartmanns musikalischer Wider- 
stand, in: Musik undMusikpolitik 
im faschistischen Deutschland, 
hg. v. Hanns-Werner Heister u. 
Hans Gunther Klein, Frankfurt/ 
M. 1984, S. 275f. 

24 Wolfgang Franck, Fuhrer 
durch die deutsche Emigration, 
Paris 1935, S. 42f. 
25 Litten, S. 180 u. 182. 
26 ZStA Potsdam, Film 16 084 
u. 16 086. 
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Kurs auf Krieg 

Die Konzentrationslager waren konzipiert und errichtet 
worden, um die faschistische Diktatur mit durchzusetzen, 
und blieben iiber die ganze Zeit eines ihrer wichtigsten 
Mittel, sie zu behaupten. Was klarsichtige Kopfe schon 
von Anfang an festgestellt hatten, trat mit Beginn der 
forcierten Kriegsvorbereitungen deutlicher als zuvor 
zutage: Das KZ-System — wie der gesamte arbeitsteilige 
Repressivapparat — entsprang den Folgerungen der 
NS-Gewalthaber nicht zuletzt aus dem ersten Weltkrieg, 
Friedhofsruhe im Inneren zu schaffen, um, unbeein- 
trachtigt durch Widerstreben in der Bevolkerung und 
den Streitkraften, die Expansions- und Aggressions- 
politik erfolgreich durchfuhren zu konnen. Dieser As- 
pekt dominierte seit Mitte der dreiBiger Jahre auch im 
KZ-Regime und pragte dessen Ausbau. 

Mit ErlaB des Gesetzes iiber die Wehrpflicht am 
16. Marz 1935 war mit dem offenen Aufbau der Wehr- 
macht begonnen worden. Vom selben Tag stammte der 
Befehl, eine SS-Verfugungstruppe aufzustellen, eine mi- 
litarisch und ideologisch gedrillte Formation, die sich 
im Inneren wie nach auBen einsetzen lieB. Angehorige 
der SS-Leibstandarte, die zur Verfugungstruppe ge- 
horten, drangen dann auch in vorderster Reihe in 
Saarbriicken ein, als im Marz 1936 die Naziregierung 
in die entmilitarisierte Zone einzuriicken befahl. 

Nach auBeren und inneren faschistischen Pressionen 
auf Wien marschierten weiter am 12. Marz 1938 Wehr- 
machtverbande und ein Teil der SS-Leibstandarte in 
Osterreich ein, gefolgt von Gestapo- und SD-Leuten. 
An der Besetzung der tschechischen Grenzgebiete nah- 
men ab 1. Oktober neben Wehrmachteinheiten die drei 
Standarten der SS-Verfugungstruppe und zwei Sturm- 
banne der SS-Totenkopfstandarte »Oberbayern« teil. 
Danach befahl Hitler, den Einmarsch in das iibrige 
tschechische Territorium vorzubereiten, der am 15. Marz 
1939 durch die Wehrmacht erfolgte, wiederum mit der 
ihr unterstellten SS-Verfugungstruppe und Gestapo- 

und SD-Kommandos im Gefolge. 

Mit dem eingegliederten Osterreich und den annek- 
tierten tschechischen Landem vergroBerte das faschisti¬ 
sche Deutschland sein okonomisches und militarisches 
Potential und erlangte Aufmarschgebiete gegen Ost- und 
Siidosteuropa. Um sie ungestort zu nutzen und fur den 
Krieg zu sichern, beeilten sich die Machthaber, wie in 
Deutschland tatsachliche und vermeintliche Gegner des 
Faschismus, der Annexionen und der Kriegspolitik zu 
beseitigen sowie andere Bevolkerungsteile durch die 
Drohung mit nackter Gewalt einzuschiichtem. 

Im Zusammenhang mit dem Ubergang zur forcierten 
Kriegsvorbereitung und zu ersten militarischen Aben- 
teuern war am 17. Juni 1936 »zur einheitlichen Zusam- 
menfassung der polizeilichen Aufgaben« Himmler als 
»Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des 
Inneren« eingesetzt worden. Er ubernahm »zugleich die 
Leitung und Bearbeitung aller Polizeiangelegenheiten 
im Geschaftsbereich des Reichs- und PreuBischen Mini- 
steriums des Inneren«.1 Daraufhin setzte sich die Ver- 
schmelzung von SS und Polizei im schnelleren Tempo 

und zentral geleitet fort. 
Neun Tage nach seiner Ernennung lieB Himmler den 

Polizeiapparat in Ordnungs- und Sicherheitspolizei glie- 
dern. Zur Ordnungspolizei gehorten die uniformierten 
Einheiten wie Schutzpolizei, Gendarmerie usw. unter 
dem Polizeigeneral Kurt Daluege als Chef des Haupt- 
amtes Ordnungspolizei. Zur Sicherheitspolizei wurden 
die Politische und die Kriminalpolizei im Hauptamt 
Sicherheitspolizei unter SS-Gruppenfuhrer Reinhard 
Heydrich zusammengefaBt, der in Personalunion Leiter 
des SD-Hauptamtes der SS blieb. Ab Oktober 1936 
ubernahm das preuBische Geheime Staatspolizeiamt die 
Aufgabe des Politischen Polizeikommandeurs der Lan¬ 
der, die bis dahin faktisch Heydrisch zustand. Zugleich 
erhielten alle Dienststellen der Politischen Polizei die 
einheitliche Bezeichnung Geheime Staatspolizei. Seit 
dem selbem Zeitpunkt leitete das preuBische Landes- 
kriminalpolizeiamt (ab 16. Juli 1937 Reichskriminal- 
polizeiamt) alle Einrichtungen der Kriminalpolizei. Auf 
mittlerer Ebene koordinierten Inspekteure der Sicher¬ 
heitspolizei die Staatspolizei- und Kriminalpolizeistellen 
und -leitstellen und sorgten fur deren Zusammenarbeit 
mit Verwaltungsbehorden, militarischen Organen und 
NSDAP-Funktionaren. Den Inspekteursposten iiber- 
nahmen die Leiter der Staatspolizeileitstellen.2 Damit 

1 RGBl., T. I, 1936, S. 487. - 
Zur Vorgeschichte und weiteren 
Entwicklung: Klaus Drobisch, 
»Kriegsschauplatz Inner- 
deutschland«. 
Sicherheitspolizeiliche Vorberei- 
tungen und Einiibungen seit 
1935/36, in: Der Weg in den 
Krieg. Studien zur Geschichte 
der Vorkriegsjahre (1935/36 bis 
1939), hg. von Dietrich Eich- 
holtz/Kurt Patzold, Berlin 1989, 
S. 41 ff. - Tuchel legte vor kur- 
zem dar, daB schon am 
18. 10. 1935 zwischen Hitler und 
Himmler die Entscheidung fiber 

die Ernennung des Reichsffihrers 
SS zum Polizeichef fiel, daB beide 
vier Monate zuvor festgelegt hat- 
ten, die SS-Wachverbande aus- 
zubauen und Verstarkungen ffir 
den Kriegsfall zu bilden, und daB 
Hitler spatestens im Marz 1936 
bestatigte, aus demselben Grund 
neue und groBere Konzentra¬ 
tionslager anzulegen (Tuchel, 
Konzentrationslager, S. 309ff. u. 

324ff.). 
2 StA Magdeburg, Rep. C 20 I 
b. Nr. 1824, Bl. 122fT.; Buchheim, 
SS, S. 63f. u. 93f. 
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war im Herbst 1936 die Entwicklung zu einer einheitlich 
gefuhrten und organisierten Polizei abgeschlossen, wo- 
bei die Sicherheitspolizei nach wie vor mit dem Sicher- 
heitsdienst der SS kooperierte. 

Ein Jahr darauf gelangte der Werkschutz der GroB- 
betriebe unter sicherheitspolizeiliche Aufsicht, die ab 
Friihjahr 1938 die Gestapostellen wahrnahmen, derart 
ihre politische Uberwachungs- und Repressivfunktion 
ausdehnend. Bei den Unternehmen lag die Leitung des 
Werkschutzes in den Handen der Abwehrbeauftragten, 
meist fuhrenden Konzernangestellten, die mit der Gesta¬ 
po zusammenarbeiteten.3 

Dem verzweigten politischen Terror fielen zahllose 
Menschen, insbesondere aktive Antifaschisten, zum Op- 
fer. 

Tabelle 28 

Festnahmen aus politischen Grunden, 1936 bis ; 1938 

Grund 1936 1937 1938 

Kommunistische Betatigung 11687 8068 3864 
Sozialdemokratische Betatigung 1374 733 721 

Quelle: ZPA, St 3/54, 65, 140 u. 49. 

Nur ein Teil der politischen Haftlinge muBte sofort ins 
Konzentrationslager, z. B. 1937 im Bereich der Gestapo- 
leitstelle Berlin von 1390 Festgenommenen 191.4 

Die Zahlen fur das Jahr 1938 enthielten nicht die 
Verhaftungen in den annektierten Gebieten. In Oster- 
reich griflen die mit den militarischen Verbanden ein- 
marschierenden und die nachriickenden Gestapo- und 
SD-Leute zusammen mit osterreichischen Nazis nach 
Fuhrern des Austrofaschismus, Gegnern des sogenann- 
ten Anschlusses an Deutschland, Kommunisten, Sozial- 
demokraten, Gewerkschaftlern und Juden. Auf einer 
Pressekonferenz wurde mitgeteilt, wie die »Frankfurter 
Zeitung« am 26. Marz 1938 berichtete, es waren 1600 Pe- 
sonen verhaftet und 300 wieder entlassen worden. Und 
der neueingesetzte Gauleiter Josef Biirckel behauptete 
laut »Le Matin« vom 1. Juli vor auslandischen Journali- 
sten, es gebe nur 3780 politische Gefangene in Oster- 
reich, davon 140 im KZ Dachau. Diese fur die Offent- 
lichkeit bestimmten Angaben spielten - wie oft bei den 
Nazis — das tatsachliche AusmaB herunter. Die Gestapo 
meldete dagegen intern aus Wien, Ende August befanden 
sich in Osterreich 970 Personen in Schutzhaft, 13196 
waren inzwischen entlassen oder in Konzentrationslager 

3 Klaus Drobisch, Dokumente 
zur direkten Zusammenarbeit 
zwischen Flick-Konzem und Ge¬ 
stapo bei der Unterdruckung der 
Arbeiter, in: Jahrbuch fur Wirt- 
schaftsgeschichte, 1963, T. Ill, 

S. 214; ders., Der Werkschutz — 
betriebliches Terrororgan im fa- 
schistischen Deutschland, in: 
Ebenda, 1965, T. IV, S. 219fT. 
4 ZPA, St 3/54, 65 u. 140 sowie 
49. 

gebracht worden. Ende September hieB es: 1001 in 
Osterreich in Schutzhaft, 13 872 entlassen oder in Lagern. 
Anfang Dezember lauteten die Angaben: 1486 Schutz- 
haftlinge in Osterreich bzw. 19487 wieder Freigelassene 
oder in Lager Geworfene.5 Deuteten schon diese Be- 
richte auf im Verhaltnis zur Bevolkerung erheblich 
ausgedehntere Verhaftungen als 1933 in Deutschland 
hin, so erfaBten sie nicht die zeitweiligen Opfer der 
Willkiir unmittelbar nach der Annexion. 

Den Einmarsch in die Tschechoslowakische Republik 
begleiteten gleichfalls sofortige Festnahmen. Oberst Al¬ 
fred Jodi, Chef der Abteilung Landesverteidigung des 
OKW, hielt in seinem Tagebuch fest, die Gestapo und 
die Geheime Feldpolizei der Wehrmacht hatten sich auf 
die »Beseitigung der deutschen Kommunisten im sude- 
tendeutschen Gebiet« vorbereitet.6 Ein anderer Be- 
teiligter, Major Helmuth Groscurth von der Abwehr, 
wuBte vor dem Einfall, daB die sudetendeutschen Frei- 
korps Jagd auf »alle miBliebigen Elemente« machen 
wiirden. Auch die Feldpolizei werde mit ihnen auf- 
raumen. Die Uberfuhrung »der iiblen Elemente in die 
Konzentrationslager soil nur >soweit moglich< erfolgen«. 
Mitte Oktober fiigte Groscurth in einem Bericht an 
seinen Chef, Vizeadmiral Wilhelm Canaris, hinzu, die 
sudetendeutschen Nationalsozialisten hatten sogar die 
Einrichtung von Konzentrationslagern beabsichtigt. Ein 
klares Bild liber die Verhaftungen sei nicht vorhanden.7 

Die gleichen Krafte stiirzten sich im Marz 1939 in den 
anderen tschechischen Landesteilen in erster Linie auf 
Kommunisten. Die deutsche Botschaft in Prag meldete 
am 19. Marz, etwa 800 Funktionare der KPD und der 
KPTsch seien ergriffen worden, am nachsten Tag, die 
Zahl der Verhafteten habe sich auf rund 2000 erhoht, 
von denen inzwischen ungefahr wieder 500 frei waren.8 

Fur Verhaftungen in Spannungszeiten und bei Kriegs- 
auslosung hatte die Gestapo die sogenannte A-Kartei 

angelegt. Schon am 12. Dezember 1935 war von Heyd- 
rich fur die preuBische Gestapo befohlen worden: »Um 
jederzeit in der Lage zu sein, einen empfmdlichen Schlag 
gegen linksradikale staatsfeindliche Elemente fiihren zu 
konnen, ersuche ich, umgehend getrennte Verzeichnisse 
von Kommunisten anzulegen, die gegebenenfalls auf 
hiesige Anweisung sofort in Schutzhaft zu nehmen sind.« 
Am 5. Februar 1936 formulierte er noch deutlicher die 
Absicht, »im Falle auBerordentlicher Ereignisse (Kriegs- 
fall) alle Staatsfeinde oder gegebenenfalls auch die 
Staatsfeinde bestimmter politischer Richtungen im ge- 
samten Reichsgebiet schlagartig in Schutzhaft« zu neh¬ 
men. Dafiir sei die A-Kartei anzulegen, die alle Personen 
erfasse, »von denen ohne weiteres zu vermuten steht, 

5 ZStA Potsdam, Film 5556. 
6 IMG, Bd. 38, S. 387, Dok. 
US-72; Klaus Gefiner, Geheime 
Feldpolizei. Zur Funktion und 
Organisation des geheimpolizei- 
lichen Exekutivorgans der fa- 
schistischen Wehrmacht, Berlin 
1986, S. 28 fT. 

7 Helmuth Groscurth, Tagebii- 
cher eines AbwehrofFiziers 
1938—1940. Mit weiteren Doku- 
menten zur Militaropposition ge¬ 
gen Hitler hg. von Helmut Kraus- 
nick/Harold C. Deutsch. Stutt¬ 
gart 1970, S. 127 u. 327. 
8 ZStA Potsdam, Film 16 415. 

252 



daB sie sich gemaB ihrer fruheren politischen Ein- 
stellung und Tatigkeit oder auf Grund ihrer jetzigen Ein- 
stellung als Hetzer oder Aufwiegler, als Saboteure oder 
Nachrichtenagenten oder in ahnlicher, die offentliche Si- 
cherheit und Ordnung gefahrdender Weise betatigen«. 
Das seien vor allem Mitglieder der Arbeiterparteien und 
ihrer Organisationen, Funktionare oppositioneller Be- 
wegungen, bekannte Bibelforscher usw. Alle Karteikar- 
ten miiBten dreifach ausgefertigt werden. Der Vollzug 
sei bis 1. Mai zu melden. Erlasse vom 8. Januar 1937 
und 7. Juli 1938 gliederten die in das Verzeichnis auf- 
zunehmenden Personen in die Gruppen A 1: wegen 
besonderer Bedeutung und Gefahrlichkeit schon bei 
Vorbereitung einer Mobilmachung festzusetzende Staats- 
feinde, insbesondere gefahrliche Hoch- und Landes- 
verrater, A 2: bei offentlicher Anordnung der Mobil¬ 
machung zu Verhaftende, A 3: bei schweren Belastungs- 
proben und innenpolitischen Spannungen besonders zu 
Uberwachende oder Festzunehmende. Auf den Kartei- 
karten kennzeichneten sogenannte Reiter die Gruppe 
und Parteizugehorigkeit, so Kommunisten in dunkel- 
roter Farbe. Die Markierung muBte bis zum 1. August 

1939 abgeschlossen sein.9 
Neben den Repressivorganen sollte die Zivilverwal- 

tung fur die Verhaftungen herangezogen werden. Schon 
am 26. Januar 1935 hatte der Reichsverteidigungsmini- 
ster verfiigt, ein Mobilmachungsbuch fur die Reichs- 
verteidigung anzulegen. Dazu iibersandte er zwei Wo- 
chen spater einen Entwurf fur die Zivilverwaltungen und 
wies kurz darauf an, Unterlagen bis Marz einzureichen. 
Die erste Ausgabe lag Mitte Juli 1936 vor. Spatestens 
die am 20. Marz 1937 erschienenen Berichtigungen 
besagten unter der Chiffre 1112 fur die Zeit der Kriegs- 
vorbereitung: »Vorbereitung einer Inschutzhaftnahme 
aller spionage- und hochverratsverdachtigen Personen«, 
unter der Nummer 1352 fur den Kriegsfall: Inschutz¬ 
haftnahme dieser Personen. Zuvor stand unter 1111. 
»Vorbereitung der Errichtung neuer Konzentrations- 
lager und Bereitstellen der erforderlichen Bewachungs- 
krafte« bzw. unter 1351 die Errichtung neuer Lager. 
Offenbar durchzogen diese Punkte die weiteren Fassun- 
gen vom Juli und Oktober 1937 und vom Marz 1938. 
Denn der Mobilmachungskalender vom 16. Marz 1939 
verlangte unter Z 1112: »Getarnte Inschutzhaftnahme 
aller Spionage-, Sabotage-, Landesverrats- und Hoch¬ 
verratsverdachtigen nach der A 1-Kartei.«10 * 

Wahrenddessen beschaftigten sich Gestapostellen da- 
mit, wie und wohin die bei der Mobilmachung und zu 
Kriegsbeginn festzunehmenden Personen transportiert 
werden konnten. Die Staatspolizeileitstelle Munster teil- 
te am 6. September 1938 mit, die Verhafteten seien auf 
von der Wehrmacht gestellten Lastkraftwagen in ein bei 

9 Ebenda, Film 15 775. 
10 Laurenz Demps, Dokumente 
zur Funktion und Rolle der fa- 
schistischen Partei (NSDAP) bei 
der Vorbereitung des zweiten 

Weltkrieges (1937—1939), in: 
Bulletin des Arbeitskreises »Zwei- 
ter Weltkrieg«, 1977, Nr. 3/4, 
S. 57fT. u. 69f.; ZStA Potsdam, 
Film 10 732. 

Iserlohn vorgesehenes Lager zu bringen, wie mit der Ab- 
wehrstelle des Generalkommandos besprochen. Doch 
kurz danach, am 28. September, erfolgte durch den Chef 
der Sicherheitspolizei eine generelle Regelung fur den 
Verbleib der nach der A-Kartei Festgenommenen: die 
Gefangenen der Gestapostellen in OstpreuBen in einem 
dort geplanten Konzentrationslager, die sudlich der 
Linie Breslau - Erfurt - Frankfurt am Main im KZ 
Buchenwald, nordlich davon im KZ Sachsenhausen. 

Die beiden Konzentrationslager waren nach den Mo- 
bilmachungsplanen im Zuge der forcierten Kriegsvor- 
bereitungen ausdriicklich mit Blick auf den Krieg ge- 
plant und errichtet worden. Der Inspekteur der Konzen¬ 
trationslager hob in seinem Schreiben an den Gauleiter 
in Weimar am 3. Juni 1936 hervor, »daB ein K-Lager 
in Thiiringen nicht nur im A-Falle, sondern aus Grunden 
der Staatssicherheit unumganglich ist, da das Land 
Thuringen als Herz Deutschlands im Falle eines Krieges 
von staatsfeindlichen Elementen besonders heimgesucht 
werden wird«.12 15Tage spater unterstrich Eicke auf 
Gestapo-Briefbogen gegenuber dem Forstamt Sach¬ 
senhausen: »Die Militarbehorde ist mit dem Ersuchen 
an mich herangetreten, im A-Falle einige Hundert 
staatsgefahrliche Elemente in der Nahe Berlins unterzu- 
bringen.« Am 8. Februar 1937 bestatigte Himmler dem 
Reichsjustizministerium, daB »die Wehrmacht wieder- 
holt ein starkes Interesse an der Errichtung eines groBen 
Lagers in der nachsten Umgebung von GroB-Berlin mit 
umfassenden Erweiterungsmoglichkeiten zum Ausdruck 
gebracht« habe. Das bedeute, »ein vollkommen neues, 
jederzeit erweiterungsfahiges, modernes und neuzeit- 
liches Konzentrationslager zu errichten, das »sowohl 
in Friedenszeit sowie fur den Mob-Fall die Sicherung 
des Reiches gegen Staatsfeinde« gewahrleiste.13 

Drei Wochen zuvor hatte der Reichsfiihrer SS in 
seinem Vortrag »Wesen und Aufgabe der SS und der 
Polizei« bei einem politischen Lehrgang Militars die 
bestehenden Konzentrationslager aufgezahlt und die in 
ihnen herrschenden Verhaltnisse umrissen. Er betonte: 
»Fur den Fall eines Krieges rniissen wir uns klar daruber 
sein, daB wir eine recht erhebliche Anzahl unsicherer 
Kantonisten hier hineinnehmen rniissen, wenn wir uns 
nicht dem Nahrboden fur hochst unangenehme Ent- 
wicklungen im Falle eines Krieges schaffen wollen.« Die 
Wachmannschaften - ab Marz 1936 Totenkopfver- 
bande genannt - stellten im Kriegsfall den Stamm fur 
eine Erhohung auf 25000 Mann, »mit denen wir die 
Sicherheit im Inneren garantieren«. Sie wurden dann 

11 ZStA Potsdam, Film 2939 u. 
15 775. - Dachau wurde mog- 
licherweise deswegen nicht be- 
rucksichtigt, da es offenbar 
schon zu diesem Zeitpunkt fur die 
Formierung der zum Kriegsein- 
satz bestimmten SS-Totenkopf- 
einheiten vorgesehen war. 

12 Buchenwald. Mahnung und 
Verpflichtung. Dokumente und 
Berichte, hg. von der Nationalen 
Mahn- und Gedenkstatte 
Buchenwald, Berlin 1983, S. 56. 
13 StA Potsdam, Rep. 2 A, Re- 
gierung Potsdam, III Forsten, 
Nr. 20 939, Bl. 49; Kosthorst/ 
Walter, S. 172f., Dok. C II 12. 
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Der Chef der Sicherheitspolizei 

3-V 8 .N"r .171V/38-553-l-gR9. 

^erlin, den 19.September 1958 

Schnellbrief ! 

An 

alle Staatspolisei(leit)stellen. 

fachrichtlich 

an die 
Inspekteure der Sicherheitspolizei. 

Setrifft: Vollzug der A.-ICartei 

1) .:it Ausldsunj der .‘Cennziffer Z 1112 (Vorbereitung einer In-f 

schutzhaftnahne aller spionage- und hochverratsverdachtigen Per- 

sonen) sind die- in der Gruppe A 1 der A.-Kartei erfafiten Perso- 

non unter irgend einem Vorwand zur Staatspoliseistelle zu be- . 

3tellen Oder vorlaufig festzunehmen und bis zur Aufhebung dieser / 

'lennziffer odor deren Ablosung durch die Kennziffer Z 1352 (end- / 

giiltige ?e3tnahne) festzuhaltan. 

E3 ist friedensmadig nbglichst fUr jeden Sinzelfall festzu- 

legen, unter welchec Vorwand und auf welche "else die Beorderung 

Oder Pe3tnahme der einzelnen Personen zu geschehen hat. 

2) Uit Auslbsung der kennziffer Z 1352 (Inschutzhaftnahme aller ^ 

spionage- und hochverratsvcrdachtigen Personen) werden die be* 

reits getarat festgenommenen Personen der Gruppe A 1 sowie die 

Personen der Gruppe A 2 endgliltig festgenommen. 

3) Der Vollzug der Gruppe A 3 wird nicht durch ICennziffer ausge* 

lbstt sondemerfolgt nur auf besondere Anordnung. Diese Anord* 

nung harm auf bestimnite Gebiete beschrankt werden. 
In Vertretung: 

fje z - Tir. B e s t / 
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Ott Rcidiflfiihtftt-ff 
unb 

Chef Der Deutfdien polijci 
im Rridifiminifterium &« 3nnem 

S-V 2 ffr. 430/37* 

Berlin 5tD 11, Den20< 
Ptin3-pibrerfi»-Stropc 8 
fnnlpctdjct 12 0040 

0 JIM 
September 193 7. 

Dnir in On Pntmoti ootftthtnOf* 6cfch*ft»jeictjtn un# 
Datum onjugtbrn. 

5ldct)sftatt^alicr tn Si:;,; P- (' 

An den 

Herrn Reichsstatthalter in Thiiringen 

in 7/ e i m a r 

.9U& 

Furstenplatz* 2. 

Auf Ihr Schreiben vom 30. Juli 1937 - HI P V - 

3> 

Hach Zuriickfuhrung der Zahl der Konzentrationslager auf die 

3 La^er in Saehaenhauaen, Buehenwald und Dachau fur die mannlt- 

c'nen°3chutzhaftgefangenen durfte eine Zuweisung in die einzelnen 

La,er fast zwangslaufig nur aus den raumlich benachbarte.n Oebxe- 

ten erfolgen, und zwar dergestalt, daB eingewiesen werden: 

•> mi m MtrhttntitniwBt ^agfSftSWr^SSt'SR-- 
teilen, 
die ochutzhaf tgefarigenen aus den westli- 
chen und nordwestlichen Oebieten des 
Reichs ferner aus Sachsen, IhUringen, 
Hessen -and den nordlichen Teilen Bayerns, 
etwa nordlich der Linie Wurzourg - Bamberg- 
Bayreuth, 
die Schutzhaftgefangenen der suddeutachen 
Staatspolizeistellen. 

Veranderungen in den Zuweisungen an die Lager werden sich 

aber bei Cberbelegung des einen Oder anderen Lagers, z.B. an- 

laBlich von Aktionen in bestimmten Landesteilen, gelegentlich 

nicht vermeiden lessen. In derartigen Fallen werden - aow.it 

die Einweisungen vomOeh.iiaen St.atspolizeiamt verfugt werden 

- generelle Anordnungen user die Einweisungen von Fall ^*all 

ergehen. Eine genaue Abgrenzung der Einweisungsbezirke ist nxch 

beabsichtigt. 
Die 

b) nach Buehenwald: 

c) nach Bachau: 



einen »vierten Kriegsschauplatz haben: Innerdeutsch- 
land«.14 

Ausbau und Auftrag 
der SS-Totenkopfeinheiten 

Die Inspektion der Konzentrationslager (IKL), die 
das gesamte KZ-System leitete, verlegte ihren Sitz am 
26. Juni 1936 in die Berliner FriedrichstraBe 129, ab 
2. August 1938 nach Oranienburg in unmittelbare Nahe 
des KZ Sachsenhausen. 15A1s Stabsfuhrer war im April 
1936 SS-Standartenfuhrer Richard Glucks zur IKL 
gekommen, dessen biirokratische Natur den Verwal- 
tungsaufgaben der auszubauenden und zu perfektio- 
nierenden Konzentrationslager und der bei ihnen sta- 
tionierten SS-Einheiten entsprach. Er trat an die Stelle 
des SS-Standartenfuhrers Gunther Tamaschke, der vom 
1. April 1936 bis 30. November 1937 die Politische 
Abteilung der IKL leitete. AnschlieBend iibernahm 
SS-Sturmbannfiihrer Arthur Liebehenschel die Abtei¬ 
lung, in der er seit 1936 stellvertretender Leiter war, 
davor Adjutant des Kommandanten des KZ Lichten- 
burg.16 

Seit Juli 1936 stand auch der Wiirzburger Oberarzt 
Werner Heyde, der drei Jahre zuvor fur Eicke eingetreten 
war, im Dienst der politischen Unterdriickung. Er war 
vom Reichsarzt SS aufgefordert worden, »die psychia- 
trisch-neurologische und erbbiologische Uberwachung 
der Konzentrationslager einzurichten und zu leiten und 
eine psychiatrisch-neurologische Gutachtertatigkeit fur 
das Geheime Staatspolizeiamt Berlin zu iibernehmen«. 
Wie er weiter festhielt, hatte er »in den Jahren 1936 und 
1937 regelmaBig 2-3 Tage in der Woche als SS-Haupt- 
sturmfiihrer im SS-Hauptamt und im Stabe des In- 
spekteurs der Konzentrationslager und Chefs der Toten- 
kopfverbande dafiir verwendet, die psychiatrisch-neu¬ 
rologische und erbarztliche Kontrolle der Schutzhaft- 
linge einzurichten und sie zunachst auch ganz allein in 
Berlin und an den Standorten der einzelnen Konzentra¬ 
tionslager durchzufiihren, da diese Aufgabe angesichts 
der psychischen und korperlichen Minderwertigkeit des 
weitaus groBeren Teils der Lagerinsassen ganz besonders 
dringlich war«.17 So bereitete er vor, was ab 1941 unter 

14 Heinrich Himmler, Wesen 
und Aufgabe der SS und der 
Polizei, in: Nationalpolitischer 
Lehr gang der Wehrmacht vom 15. 
bis 23. Januar 1937, Berlin 1937, 
S. 151. 
15 ZPA, PSt 3/518; IfZ Mun- 
chen. Fa 183/1. Bl. 93. 
16 Archiwum Panstwowe Mu- 
zeum w Oswiecimiu (im folgen- 
den: Arch. Auschwitz), Aufzeich- 
nungen von HoB, Band 4, Bl. 276 
u. 382; Elling, S. 33. — Liebehen¬ 
schel wurde 1947 vom Obersten 
Volkstribunal in Polen zum Tode 
verurteilt. 

17 Klee, S. 60. — Heyde war 
dann einer der Hauptverant- 
wortlichen der Mordaktionen 
T 4 und 14 f 13, denen Zehn- 
tausende Patienten von Heil- und 
Pflegeanstalten wie KZ-Haft- 
linge zum Opfer Helen. Bis 1959 
in der BRD unter dem Namen 
Fritz Sawade — aufgrund vom 
Flensburger Oberburgermeister 
Drews wider besseres Wissen aus- 
gestellten Personaldokumenten 
— psychiatrischer Obergutach- 
ter. 1963 in Untersuchungshaft 
Suicid. 

seiner Leitung geschah: die Ermordung arbeitsunfahiger 
KZ-Haftlinge in speziellen Vemichtungsstatten wie Bem- 
burg, Brandenburg, Hartheim und Pirna-Sonnenstein. 

Zur Bauabteilung der IKL gehorte Ernst Krone, der 
als Bauleiter in Esterwegen gewesen und dann in selber 
Funktion in Sachsenhausen und Buchenwald tatig war. 
Das Baubiiro des KZ Sachsenhausen entwarf auch die 
Plane und bestellte Baumaterial usw. fur die KZ Bu¬ 
chenwald, Flossenbiirg und Ravensbriick.18 

Ab 29. Marz 1936 hieBen die SS-Wachverbande auf 
Himmlers Anweisung SS-Totenkopfverbande. Entspre- 
chend lautete Eickes Funktionsbezeichnung Inspekteur 
der Konzentrationslager und Fiihrer der SS-Totenkopf- 
verbande.19 In seinem Befehl vom 6. April wiederholte 
er, welche Aufgabe sie hatten: »Wir tragen keine Waffen, 
um dem Heere ahnlich zu sein, sondern um sie zu 
gebrauchen, wenn Fiihrer und Bewegung in Gefahr 
sind.« Himmler griffin seiner Rede vom 22. Mai weiter: 
»Die SS hat die schwere Aufgabe des Schutzes des 
Reiches im Innern.«20 

Tabelle 29 

SS-Leute in der Inspektion der Konzentrationslager, 1935 bis 1938 

Zeitpunkt Ende 1935 Ende 1936 Ende 1937 Ende 1938 
Anzahl 11 32 49 45 

Quelle: Statistisches Jahrbuch ..., 1937, S. 51, und 1938, S. 79. 

Der Terror im Innern ging einher mit dem Zugriff 
nach auBen. Der ErlaB Hitlers vom 17. August 1938 
legte fest, die Totenkopfverbande seien eine »stehende 
Truppe«, einmal »zur Losung von Sonderaufgaben 
polizeilicher Natur«, zum anderen als Erganzung der 
SS-Verfiigungstruppe, die im Mobilmachungsfall einer- 
seits dem Kriegsheer unterstehen werde, andererseits im 
Inneren Verwendung finden konne. Beim Auffiillen der 
Verfiigungstruppe aus Totenkopfverbanden wiirden die¬ 
se »durch Angehorige der Allgemeinen SS, die das 
45. Lebensjahr iiberschritten haben und militarisch aus- 
gebildet sind, in der Bewachung der Konzentrations¬ 
lager ersetzt«. Die sogenannte Polizeiverstarkung sollte 
nach Planen des Oberkommandos der Wehrmacht vom 
September 1938 rund 5000 Mann umfassen.21 

Kurz darauf berief Himmler angesichts des bevor- 
stehenden Einmarsches in die CSR aus der Allgemeinen 

18 Archiwum Glownej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce (im folgenden: Arch. 
GKBZH), Warschau, Proc. Nor. 
4, Dok. proc., t. 4, k. 45ff., 
Dok. NO-2197; Sachsenhausen- 
Hefte, Ausgabe 3, Anlage 5, u. 
Ausgabe 5, S. 190. 
19 (MA, Potsdam, 
WS 20.12/4, Bl. 448. 

20 ZStA Potsdam, Film 4142 u. 
3607. 
21 IMG, Bd. 26, S. 190fL, Dok. 
PS-647; Bernd Wegner, Hitlers 
politische Soldaten. Die WafTen- 
SS 1933 — 1945. Studien zu Leit- 
bild, Struktur und Funktion einer 
nationalsozialistischen Elite, Pa- 
derborn 1982, S. 115. 
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SS 4000 zur Verstarkung der KZ-Bewachung und rund 
10000 Mann zur Ausbildung als Polizeiverstarkung ein. 
Danach gestattete eine Ubereinkunft mit dem Stellver- 
treter Hitlers in der NSDAP, Rudolf HeB, und ent- 
sprechende Anweisungen vom 24. und 29. November 
dem Reichsfuhrer SS, SA-Leute fiir die Totenkopf¬ 
verbande zu werben. Das Einberufen der Polizeiverstar¬ 
kung wiederholte sich nach einem ErlaB des Reichs- 
innenministers vom 12. Januar 1939, wonach ab Mitte 
dieses Monats SS-Leute der Geburtsjahrgange 1903 
bis 1913 fiir drei Monate - in welche die Annexion 
weiterer Gebiete der CSR fiel — in die Totenkopf¬ 

verbande kamen.22 
In seiner Rede vor Angehorigen der SS-Standarte 

»Deutschland« in Miinchen hatte Himmler am 8. No¬ 
vember 1938 Sinn und Zweck des Hitlerschen Erlasses 
vom August desselben Jahres verdeutlicht: »SS und 
Polizei sind mehr und mehr eins geworden«. Sie garan- 
tierten die Sicherheit im Inneren, was nur erreichbar 
sein werde, wenn auch die SS an der Front kampfe. 
»Wiirden wir keine Blutopfer bringen und wiirden wir 
nicht an der Front stehen, hatten wir die moralische 
Verpflichtung verloren, in der Heimat auf Menschen, 
die sich driicken und feige sind, zu schieBen.« Das betraf 
zwar die SS-Verfiigungstruppe, doch auch die Ange¬ 
horigen der Totenkopfverbande wiirden dann »aus 
Gefangenenwachtern zu Soldaten«. Ihnen obliege »zu- 
nachst die Aufgabe, im Frieden in den Konzentrations- 
lagern zu wachen, den Abschaum Deutschlands . . . 
hinter SchloB und Riegel zu setzen« und zur »Zwangs- 
arbeit« zu pressen. Die Starke der Totenkopfverbande 
mit gegenwartig 8500 werde sich schnell auf 11000, in 
den nachsten Jahren auf 15000 Mann erhohen und bilde 
den Stamm fiir 50000 Mann Polizeiverstarkung. Diese 
ersetze sechs aktive Totenkopfbataillone. Danach hob 
Himmler hervor, das Regime werde »in den nachsten 
10 Jahren sicherlich unerhorten Auseinandersetzungen 
entgegengehen«; ein »weltanschaulicher Kampf« ent- 
brenne mit dem »gesamten Juden-, Freimaurer-, Marxi- 
sten- und Kirchentum der Welt«, in dem »sie ver- 

nichtet werden«.23 
Fiir dieses Mordziel warben und erzogen die Toten¬ 

kopfverbande vor allem ganz junge Leute der Jahrgange 
1914 bis 1921, darunter sogar Lehrlinge.24 (Vgl. Tabel- 

le 30) 
Die bestehenden fiinf Sturmbanne der SS-Wachver- 

bande faBte Eicke ab 1. April 1937 zu drei Standarten 
(Regimentern entsprechend) zusammen: 1 Oberbayem, 
2 Brandenburg, 3 Thuringen, letztere im Oktober/ 
November 1937 von Frankenberg und Sachsenburg auf 
den Ettersberg bei Weimar verlegt. Jede Standarte 
gliederte sich laut ihrer Strukturstarke in drei Sturm¬ 
banne (d. h. Bataillone) zu je drei Kompanien mit 

22 BA Koblenz, R 2/12 164, 1945, Princeton 1977, S. 34; ZStA 
Bl. 2; Charles W. Syndor jr., Potsdam, Film 4159. 
Soldiers of Destruction. The SS 23 ZStA Potsdam, Film 3608. 
Death’s Head Division 1933— 24 Wegner, S. 275. 

Tabelle 30 

Altersstruktur der SS-Totenkopfverbande 1938 

Jahrgange Anzahl Jahrgange Anzahl 

1923-1920 3377 + 1909-1905 237 

1919-1915 3839 1904-1900 61 

1914-1910 1554 1899 und alter 58 

+ Darunter Jahrgang 1923: 7, 1922: 389, 1921: 1286. 

Quelle: Statistisches Jahrbuch ..., 1937, S. 51, und 1938, S. 79. 

Tabelle 31 

Starke der SS-Totenkopfverbande, 1936 bis 1939 

Zeitpunkt Anzahl Zeitpunkt Anzahl 

Ende 1936 3565 Ende 1938 9172 

Ende 1937 4833 Marz 1939 11141+ + 

+ 4. Standarte mit 867 Mann nur rund ein Drittel der durchschnitt- 
lichen Starke von 2600 Mann der 1. und 2. Standarte. 

+ + Davon 470 Offiziere und 2359 Unterfuhrer. 

Quelle: Statistisches Jahrbuch . . ., 1937, s. 51, und 1938, S. 79; BA 
Koblenz, R 2/12164. Bl. 46. 

148 Mann, eine Nachrichtenkompanie (150 Mann) so- 
wie Transport- und Sanitatseinheiten.25 Im Herbst 1938 
kam die vierte Standarte »Ostmark« hinzu. (Vgl. Tabelle 

31) 
Die Angehorigen der Totenkopfverbande trugen erd- 

graue Dienstuniformen. Auf deren rechten Kragenspie- 
geln war das Totenkopfsymbol und die Einheitsnum- 
mer, bei SS-Fuhrern in den Lagerkommandanturen in 
gotischer Form der Buchstabe K angebracht. Das 
KZ-Personal kennzeichnete ebenfalls ein K auf den 
Spiegeln und der Totenkopf am rechten unteren Armel. 
Streifen an dem Uniformarmel benannten die Einheit.26 

Zu den sie pragenden SS-Fuhrern gehorte Karl Koch. 
1897 als Sohn eines Standesbeamten geboren, diente er 
nach kaufmannischer Lehre in den beiden letzten Jahren 
des ersten Weltkrieges in der kaiserlichen Armee. Da¬ 
nach als Buchhalter tatig und dreimal bei Unterschlagun- 
gen und Urkundenfalschungen ertappt, muBte er 1930 
ins Gefangnis. Nach Entlassung aus der Haft versuchte 
er vergeblich, wieder beruflich FuB zu fassen. 1931 trat 
er der NSDAP bei, dann der SS, wo er rasch aufstieg. 
1934 befehligte er als SS-Obersturmfiihrer die Politische 
Bereitschaft der SS in Dresden, das spatere Sonder- 
kommando 3, das auch Wachmannschaften in das KZ 
Sachsenburg abstellte. Dort blieb Koch bis Herbst 1934 

25 Ebenda; BA Koblenz, R 2/12 zus.gest. von Werner Haupt, 
163, Bl. 28; George H. Stein, Stuttgart 1981, S. 22. 
Geschichte der Waffen-SS, Ko- 26 ZStA Potsdam, Film 14 349 
nigstein/Dusseldorf 1978, S. 21; u. 2413. 
Gliederung der Schutzstaffeln SS, 
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Kommandant. Im selben Jahr hatte der 1931 Ge- 
schiedene in Dresden die Sekretarin Ilse Kohler, seit 
1932 Mitglied der NSDAP, kennengelernt. 

Im April 1935 ubemahm Koch das KZ Columbia- 
Haus in Berlin, im April 1936 Esterwegen und dann 
Sachsenhausen. Hier heirateten beide im Friihjahr 1937. 
Als Kommandant und »Kommandeuse« von Buchen- 
wald von 1937 bis 1941 miBhandelten sie eigenhandig 
Haftlinge und stifteten dazu fortgesetzt Untergebene an. 
Beide fiihrten das Leben von »Herrenmenschen«, sie 
mit Liebschaften, Reitpferden, Schmuck usw., dazu 
Einrichtungsgegenstanden aus der tatowierten Haut 
ermordeter Gefangener, er mit anderen Frauen, Alkohol 
und Bereicherungen. 200000 Mark eignete Koch sich 

zwischen 1938 und 1943 - seit 1942 Kommandant 
von Majdanek — an, von denen er 106000 RM an 
andere abtrat. Seine Frau brachte 25000 RM in bar und 
Werte von 46000 Mark an sich. Ende 1941 wurde 
Koch deswegen festgesetzt, doch auf Heydrichs Weisung 
wieder freigelassen. Aus selbem Grund und wegen 
Gefahrdung des Dienstbetriebes ermittelte 1943 ein 
SS-Gericht gegen das Ehepaar. Nach einem Verfahren 
Ende 1944 wurde Koch am 4. April 1945 in Buchenwald 
hingerichtet.27 

Einer seiner Untergebenen war der SS-Hauptschar- 
fuhrer Martin Sommer (Jahrgang 1915). Als Sohn eines 
Fleischers und Bauern arbeitete er auf dem vaterlichen 
Hof. 1931 trat er in die NSDAP und die SA ein und 
wechselte 1933 zur SS iiber. Im Mai 1934 der Politischen 
Bereitschaft der SS in Sachsen zugeteilt, gehorte er in 
den folgenden Jahren zur Wachmannschaft in Sach- 
senburg. Ab 1937 iibte Sommer in Buchenwald die 
Funktionen des Leiters des Spreng- und Rodungskom- 
mandos, der Strafkompanie und des Kommandos Stein- 
bruch aus, bevor er seit Anfang 1938 als stellvertretender 
und bald darauf als Chef des Zellenbaus schreckliche 
Untaten beging: Vollstrecken der Priigelstrafe, unzahli- 
ge andere MiBhandlungen, hunderte von Morden im 
Bunker, wohl noch mehr an sowjetischen Kriegsge- 
fangenen in der sogenannten GenickschuBanlage im 
Herbst 1941. 1943 wurde Sommer zu einer Waffen-SS- 
Einheit in Frankreich versetzt, bald darauf im Zusam- 
menhang mit Koch verhaftet, doch nicht verurteilt, 
sondern zur »Bewahrung« an die Front geschickt.28 

Zu den Buchenwalder Mordern gehorte auch der SS- 
Hauptscharfuhrer Wilhelm Schafer. 1911 geboren, er- 
lernte er den Maurerberuf, war 1931 arbeitslos und 1932 

27 BA Koblenz, NS 7/1020, un- 
fol., R 58/264, Bl. 107; IfZ Mun- 
chen, ZS 1915; Pierre Durand, 
Die Bestie von Buchenwald, Ber¬ 
lin 1985, S. 13fT. u. passim. - Ilse 
Koch wurde 1947 von einem US- 
Militargericht zu lebenslanger 
Haft verurteilt, spater auf vier 
Jahre reduziert. 1951 in Augs¬ 
burg emeut zu lebenslanglichem 
Freiheitsentzug verurteilt. 1967 
Selbstmord. 

28 KZ- Verbrechen vor deutschen 
Gerichten. Dokumente aus den 
Verfahren gegen Sommer (KZ 
Buchenwald), Sorge, Schubert 
(KZ Sachsenhausen), Unkelbach 
(Ghetto in Czenstochau), hg. von 
H. G. van Dam/Ralph Giorda¬ 
no, Frankfurt/M. 1962, S. 21 ff. 
— 1958 in Bayreuth zu lebens- 
langlicher Haft verurteilt, ab 
1971 Haftverschonung. 

Landarbeiter. Sein Vater, gleichfalls Landarbeiter, beta- 
tigte sich in militaristischen Verbanden. Er selbst trat 
1932 der NSDAP, darauf der SS bei und nahm 1933 an 
Verhaftungen und Judenverfolgungen teil. Ab Mitte 
1933 gehorte Schafer zum Wachpersonal im KZ Lich- 
tenburg, fungierte dann als Kommando- und als Block- 
fuhrer, desgleichen seit 1937 in Buchenwald. Schon in 
der Lichtenburg erwies er sich als brutaler Schlager und 
Vollstrecker der Priigelstrafe, desgleichen mit Sommer 
in Buchenwald, insgesamt 300 bis 350mal. Weiter ge¬ 
horte er dem Kommando an, das sowjetische Kriegsge- 
fangene hinterriicks erschoB. Allein etwa 100 von ihnen 
fielen ihm unmittelbar zum Opfer. Ab 1943 setzte er 
in einer Waffen-SS-Einheit sein Morden an sowjetischen 
Partisanen fort.29 

Als Adjutant des Kommandanten von Sachsenhausen 
wirkte Rudolf HoB. Der 1900 als Sohn eines katholi- 
schen Obersten a. D. und Kaufmanns Geborene wollte 
zuerst Geistlicher werden. 1916 meldete er sich als 
Kriegsfreiwilliger und stand ab 1919 als Angehoriger 
eines konterrevolutionaren Freikorps im Baltikum und 
in Mecklenburg. 1922 trat er der NSDAP bei und 
beteiligte sich 1923 an der Ermordung eines kommunisti- 
schen Lehrers, weswegen er zu zehn Jahren Freiheitsent¬ 
zug verurteilt wurde. Nach der Haftentlassung reihte er 
sich bei den Artamanen ein, einem reaktionaren Sied- 
lungsbund, dem auch Himmler angehorte. 1933 trat HoB 
der SS bei und wurde 1934 in Dachau Angehoriger der 
Wachtruppe und ihr Ausbilder, 1936 im Offiziersrang 
Rapportfiihrer. Im selben Jahr nach Sachsenhausen 
versetzt, avancierte er zum Verwalter der Haftlings- 
effekten, 1938 zum Adjutanten des Kommandanten, 
1939 zum Lagerfiihrer. Ab 1940 lieB er als Kommandant 
das KZ Auschwitz auf- sowie zum Vernichtungslager 
ausbauen und leitete den Massenmord. Seit 1943 Chef 
des Amtes I im SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt 
und fur alle Konzentrationslager zustandig, kehrte HoB 
Mitte 1944 als Standortaltester nochmals nach Ausch¬ 
witz zuriick, um dort hunderttausende ungarischer Juden 
ermorden zu lassen.30 

Koch und HoB unterstanden zeitweilig die SS-Unter- 
fiihrer Wilhelm Schubert und Gustav Sorge. Schubert, 
Jahrgang 1917, war Sohn eines Schlossermeisters, bei 
dem er lernte und der ihn christlich erzog. Dennoch trat 
er 1931 in die Hitler-Jugend und 1933 in die SA ein. 
1934/35 leistete er freiwillig Militardienst und meldete 
sich 1935 zu den SS-Wachverbanden. Seine SS-Karriere 
setzte 1936 in der Lichtenburg ein, verlief 1937 liber die 
SS-Unterfiihrerschule beim Lager Dachau — im selben 
Jahr Mitglied der NSDAP — 1938 nach Sachsenhausen. 
Hier war er in der Politischen Abteilung und in der 
Postzensurstelle, danach als Blockfiihrer tatig. Sein 
Spitzname »Pistolen-Schubert« ergab sich aus zahllosen 

29 Neue Justiz, 1961, H. 13, 30 Hofi, passim. — 1947 vom 
S. 440 ff. — 1961 vom Obersten Obersten Gericht Polens zum 
Gericht der DDR zum Tode ver- Tode verurteilt und in Auschwitz 
urteilt und hingerichtet. hingerichtet. 
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MiBhandlungen, Dutzenden von Morden und der hun- 
dertfachen ErschieBung sowjetischer Kriegsgefangener. 
Ab 1942 »bewahrte« sich Schubert weiter in Waffen- 
SS-Einheiten in Jugoslawien, Polen, Rumanien, dann 
wieder in Polen und in Ungarn. Sorge, geboren 1911 
als Landarbeitersohn, vollendete eine Schmiedelehre 
und war anschlieBend arbeitslos. Seine politische Lauf- 
bahn begann bei der sogenannten Schwarzen Reichs- 
wehr, einer illegalen militarischen Truppe, und fiihrte 
ihn 1931 zur NSDAP und SS. Bei Uberfallen auf 
Arbeiter vor 1933 »erwarb« er sich den Spitznamen 
»Eiserner Gustav«. 1934 gehorte Sorge zur Wachmann- 
schaft in Esterwegen, kam 1936 zur Ausbildung auf die 
Ordensburg Vogelsang und nach Oranienburg. Im Spat- 
sommer dieses Jahres wurde er zum SS-Verwaltungsamt 
versetzt, wo er fur Bekleidung zustandig war. 1938 nahm 
Sorge an der Annexion Osterreichs teil und riickte 
danach in eine Blockfiihrerstelle in Sachsenhausen. Er 
stieg rasch zum stellvertretenden Arbeitsdienst- und 
Rapportfiihrer und ersten Arbeitsdienstfiihrer auf. Da- 
bei veriibte er viele MiBhandlungen und Morde, dar- 
unter an sowjetischen Kriegsgefangenen. 1942 iiber- 
nahm Sorge als Lagerfiihrer das Sachsenhausener Ne- 
benlager in Berlin-Lichterfelde, kam darauf wieder zum 
Arbeitseinsatz, darunter im KZ Hertogenbosch in den 
besetzten Niederlanden. Fiir kurze Zeit wegen MiB- 
standen inhaftiert, leitete er darauf mehrere Lager in 
Lettland, beteiligte sich zwischendurch an der Partisa- 
nenbekampfung und stellte schlieBlich im Herbst 1944 
in Sachsenhausen Haftlinge zur 12. SS-Baubrigade zu- 
sammen, die Bombenschaden beheben sollte.31 

Solche SS-Offiziere und -Unterfiihrer gaben den SS- 
Totenkopfverbanden das Geprage. Deren moralische 
Verkommenheit schilderte ein ehemaliger Lichtenburg- 
Haftling im »Neuen Vorwarts« von 17. Februar 1937. 
Er hob hervor, daB den SS-Leuten »nicht einmal an 
dem Schein eines vorbildlichen Lebenswandels, einer 
vorbildlichen Geisteshaltung gelegen ist«. An zehn von 
ihnen — darunter dem Kommandanten — belegte der 
Autor, wie er sie bei Gelagen, beim Diebstahl von 
Lebensmitteln, Benzin und Fahrradern, bei Betriige- 
reien, Unterschlagung und Urkundenfalschung beob- 
achtete: »Ein jeder«, folgerte er, »war bestrebt, sich auf 
Kosten der Allgemeinheit — und insbesondere der 
Gefangenen — zu bereichern.« Er berichtete ferner, wie 
SS-Leute Tiere qualten und auch dabei jenen Sadismus 
offenbarten, der ihr Verhalten gegeniiber den Haftlingen 
bestimmte. Schon in seinem zehn Tage zuvor erschiene- 
nen Artikel hatte er - solche Beispiele zusammen- 
fassend — festgestellt: »Sadismus, Brutalitat, Korrup- 
tion, Dummheit, innere Leere bis zu LebensiiberdruB, 
so oder ahnlich sieht sie im ganzen Reiche aus.« 

31 KZ-Verbrechen . .., S. 263fT. den ubergeben, darauf freigelas- 
— 1947 von einem sowjetischen sen. 1959 in Bonn erneut zu le- 
Militargericht zu lebenslang- benslanglichem Freiheitsentzug 
licher Haft verurteilt. 1956 als verurteilt. 
Nichtamnestierte BRD-Behor- 

In der Tat spiegelte diese Einschatzung charakte- 
ristische Wesensmerkmale von Angehorigen der Toten- 
kopfverbande wider, die sich in alien Lagern antreffen 
lieBen. Befehligt von im zivilen Leben meist gescheiterten 
Existenzen, entstand eine bewaffnete Formation von 
barbarischer Rohheit und Rucksichtslosigkeit, die sich 
rasch zur verbrecherischsten Organisation der Mensch- 
heitsgeschichte entwickelte. Notorische Raufbolde und 
Morder wie Eicke, HoB und Koch stellten gerade fur 
jene Idole dar, die sich — 1933 oft noch schulpflichtig 
gewesen — in der Folgezeit aufgrund der ideologischen 

BeeinfluBung zur SS meldeten und sich meist wenige 
Jahre spater selbst der Teilnahme an Verbrechen schul- 
dig machten. Auch sie wahnten sich — bar jeglicher 
ethischer Wertvorstellungen liber Menschenrecht und 
Menschenwiirde — als Herrenmenschen, die sich, allein 
dem total kritiklosen Gehorsam innerhalb ihrer krimi- 
nellen Vereinigung verpflichtet, zur erbarmungslosen 
und gnadenlosen Unterdriickung ihrer Opfer bis zu 
deren physischer Vernichtung bereit fanden. 

Die Dressur der SS-Leute auf an wehrlosen Ge¬ 
fangenen zu veriibende Rucksichtslosigkeit, Brutalitat 
und Verbrechen sollte auf den Einsatz als Aggressorcn 
und Volkermorder vorbereitete, loste auch zahlreiche 
Straftaten im zivilen Leben aus. Das muBte das Regime 
mehrmals eingestehen. Allein das »Befehlsblatt« des 
Fiihrers der SS-Totenkopfverbande und Konzentra- 
tionslager, Nummer 5 vom Juni 1937, nannte zehn Falle 
von SS-Leuten, die wegen solcher Delikte bestraft wor- 

den waren.32 
Ahnliches mochten auch manche Nazi- und SS-Funk- 

tionare beobachtet haben. Jedenfalls kursierten Mitte 
1936 Behauptungen wie die des SS-Standartenfiihrers 
Werner Best, Stellvertreter Heydrichs im Gestapa, »daB 
in den Konzentrationslagern eine Schweinerei herrsche; 
es sei an der Zeit, daB man die Lager wieder der Gestapo 
unterstelle«, oder des SS-Obergruppenfuhrers Daluege, 
»daB die SS-Totenkopfverbande keineswegs das sind, 
was von ihnen angenommen wird«, sowie das Gerucht, 
diese Einheiten wiirden im Herbst Eicke entzogen und 
den SS-Oberabschnittsfuhrern in den Wehrkreisen un- 

terstellt. 
Eicke zitierte diese Geriichte in einem langen Brief an 

Himmler vom 10. August 1936 und fiihrte dagegen an: 
Durch intensive »weltanschauliche Schulung« zeichne 
die von ihm aufgestellten und erzogenen Einheiten 
»gemeinsamer Opferwille, Entbehrungen und herzliche 
Kameradschaft«, »Treue, Tapferkeit und Pflichterfiil- 
lung« sowie »Korpsgeist« aus. Bezliglich der Absicht, 
die Einheiten den Oberabschnittsfiihrern zu unterstellen, 
wandte er ein, daB dann die Ausbildung und Schlagkraft 
der Totenkopfverbande verloren gehe und ihr Auftrag 
gefahrdet sei. Da »fiir die politische Sicherheit der 
Konzentrationslager« zustandig, konne ihre Loslosung 
von ihnen »zur Katastrophe fiihren«. Eicke wiinschte, 
dem Reichsfuhrer SS direkt unterstellt zu werden.33 

32 ZStA Potsdam, Film 1694. 33 MA, Potsdam, W. 02. 100/35. 
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Offenbar dachte Himmler nicht zuletzt im Hinblick 
auf Kriegsvorbereitungen und Krieg genauso und belieB 
alles beim alten, ausgenommen die unmittelbare Unter- 
stellung. Sie ging aus einem Artikel im »Volkischen 
Beobachter« vom 25. Januar 1939 hervor. Er legte — 
in der Bewertung wahrscheinlich durch Eicke beeinfluBt 
— die Entwicklung der Totenkopfverbande dar, umriB 
ihre Gliederung und ihren Auftrag, die Konzentrations- 
lager zu bewachen, erwahnte ihren auBeren Einsatz bei 
der Annexion Osterreichs und tschechischer Gebiete und 
deutete damit weitergehende Aufgaben an. Der Artikel 
betonte, daB die Verbande seit 1936 vom Reich finan- 
ziert wurden. 

In der Tat enthielt der ab 1. April 1936 laufende Etat 
des Reichsministeriums des Inneren fur Ausgaben auf- 
grund der Reichstagsbrandverordnung von 1933 eine 
halbe Million und einen ZuschuB fur SA und SS von 
142, fur die Totenkopfverbande von zwolf Millionen 
RM.34 Der Haushalt fur 1937/38 warf erneut fur 
Schutzhaftkosten eine halbe Million sowie fur Konzen- 
trationslager und Totenkopfeinheiten zwolf Million RM 
aus. Ihr Verbrauch erreichte schlieBlich 15 Millionen.35 
1938/39 betrugen der Budgetansatz fur Konzentrations- 
lager und Totenkopfverbande fast 63, die wirklichen 
Ausgaben fur die Totenkopftruppen 43,5, die Konzen- 
trationslager 25,4 Millionen RM.36 Der Voranschlag 
fur 1939/40 sah dann fur die Einheiten 87, fur die 
Lager 23,5 Millionen RM vor.37 

Grundung von 
SS-Betrieben 

Als neues Element kam im KZ-System hinzu, die 
Haftlinge bei groBeren Produktionen in eigens dafur 
geschaffenen Betrieben industriell auszunutzen. Der 
AnstoB ging unmittelbar von Albert Speer, dem Gene- 
ralbauinspektor fur die Reichshauptstadt und die hier 
und in anderen Stadten geplanten monstrosen Nazibau- 
ten, aus. Dazu benotigte man Natursteine und Ziegel in 
groBer Menge. Speer oblag es, zusatzlich Fertigungs- 
kapazitaten zu erschlieBen.38 SS-Funktionare sahen 
darin eine Moglichkeit, auf Kosten der KZ-Insassen 
ihren Apparat auszubauen und iiber die Staatsmittel 
hinaus zu finanzieren. 

Der SS-Verwaltungschef, SS-Gruppenfiihrer Oswald 
Pohl, dem eine eigene Bauabteilung unterstand, griin- 
dete am 29. April 1938 die Deutsche Erd- und Stein- 

34 Arch. GKBZH, Warschau, 
Proc. Nor. 4, P. p., t. 9, k. 2235 u. 
2264; IfZ Munchen, NG 4211; 
ZStA Potsdam, Reichsrech- 
nungshof, Nr. 6623, Bl. 93, S. 23; 
Wegner, S. 106 
35 IfZ Munchen, NG 4209. 
36 BA Koblenz, R 2/12 163, 
Bl. 8, NS 3/479, Bl. 138 u. 168. 

37 Ebenda, NS 3/477 u. 478, 
unfol. — Spezifizierung fur Kon- 
zentrationslager im nachsten Ka- 
pitel. 
38 Alle Angaben — soweit nichts 
anderes vermerkt — nach: Enno 
Georg, Die wirtschaftlichen Un- 
temehmungen der SS, Stuttgart 
1963, S. 36f., 42fT., 54, 56, 62f., 
58 f., 70 u. 134. 

werke GmbH (DEST). Mit einem Bankkapital von 
20000 RM sollte sie Natursteine gewinnen, Ziegel und 
Klinker produzieren, StraBen bauen und ahnliche Be- 
triebe und Geschafte betreiben. Gesellschafter des Un- 
ternehmens stellten je zur Halfte SS-Sturmbannfiihrer 
Arthur Ahrens, zugleich Geschaftsfiihrer, und SS-Stan- 
dartenfiihrer Walter Salpeter dar. 

Bereits fiinf Tage nach Firmengriindung verlangte 
Pohl von der Bank der Deutschen Arbeit, dem Unter- 
nehmen, das iiber die von den Nazis geraubten Ge- 
werkschaftsgelder verfiigte, einen Kredit in Hohe von 
700000 RM. Damit sollte in der Nahe Weimars ein 
Klinkerwerk »im Rahmen der ihr (der SS — d. Verf.) 
gegebenen Arbeitsmoglichkeiten« errichtet werden. Pohl 
fiigte hinzu, eine Baufirma habe schon einen Auftrag 
fur das Klinkerwerk erhalten. Am 15. Juni erklarte Pohl 
wahrend einer Besprechung bei der Reichsleitung der 
NSDAP: Es werde errichtet, »um fur die durch den 
AnschluB Osterreichs sehr erheblich angestiegene Zahl 
der Haftlinge der Konzentrationslager Beschaftigung 
zu schaffen. Die Grundung des Werkes geht zuriick auf 
eine Anordnung des Fiihrers anlaBlich einer Bespre¬ 
chung beim Fiihrer mit dem Reichsfiihrer SS und 
Architekt Speer.« Benotigt wurden jahrlich zirka zwei 
Milliarden Ziegelsteine. Ihre Produktion sei durch 
»brach liegende Arbeitskrafte« moglich. »Diese Haft¬ 
linge (in Dachau haben sich diese in letzter Zeit von 
2000 auf 7000 vermehrt) werden aber nicht nur in diesem 
Werk, sondern auch in einem weiteren noch zu griin- 
denden Werk in Sachsenhausen eingesetzt. Ferner sollen 
die Haftlinge beschaftigt werden in 3 groBen Granit- 
steinbriichen (Ostmark und Bayerischer Wald), urn auch 
hier Baumaterial fur die Bauten des Reiches zu produ- 
zieren.«39 

Inzwischen hatte die DEST Steinbriiche in Flossen- 
biirg und Mauthausen pachten lassen und wegen neuen 
Baugelandes bei Oranienburg verhandelt, worauf als- 
bald die Natursteingewinnung und der Bau des Klinker- 
werkes Sachsenhausen begann. 

1939 betrugen die Umsatze des SS-Unternehmens fast 
1,6 Millionen, davon nur rund 100000 RM bei den Zie- 
gelwerken. Die Verbindlichkeiten stiegen durch weitere 
Kredite — unter anderem von der Dresdner Bank AG 
4,9 Millionen — hingegen bis zum Juni dieses Jahres 
auf 17 Millionen RM an. Die Verantwortlichen setzten 
alles daran, sie durch skrupellose Antreiberei der KZ- 
Haftlinge abzubauen. »Die Mittel sollten die Betriebe 
der Schutzstaffel erbringen«, schrieb Anfang 1945 ein 
SS-Fiihrer riickblickend auf die Kredite von 1938.40 

Als nachstes SS-Unternehmen folgte am 23. Januar 
1939 die Deutsche Versuchsanstalt fur Ernahrung und 
Verpflegung GmbH mit einem Griindungskapital von 
35000 RM seitens der Deutschen Erd- und Steinwerke 
und einem SS-Fiihrer. Die Firma war zunachst fur den 

39 ZStA Potsdam, Film 14 428. Eine Dokumentation, hg. vom 
40 Wewelsburg 1933 — 1945. Kreis Paderbom, Paderbom 
Kult- und Terrorstatte der SS. 1982, S. 429. 
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in 

Aufbau des Klinkerwerkes durch Haftlinge des KZ 

Sachsenhausen 

Betrieb des Heilkrautergartens im KZ Dachau und einer 
Reihe von Agrargiitern gedacht. Am 3. Mai 1939 griin- 
deten Pohl und Salpeter die Deutsche Ausriistungswerke 
GmbH mit einem Stammkapital von 20000 RM, je zur 
Halfte von Salpeter und den Deutschen Erd- und 

Steinwerken. Das neue Unternehmen sollte die Werk- 
statten in den Konzentrationslagern zusammenfassen. 
Geplant war desweiteren an eine Brotfabrik bei Sach¬ 
senhausen (im Bau ab August 194041) und eine Rohr- 
mattenflechterei in Ravensbriick. Durch Kredite, die 
diese Firmen aufnahmen, stiegen die Schulden bis Juli 

1939 auf 23,5 Millionen RM an. 
Auf die Verkniipfung von Regimesicherung und Aus- 

beutung in den Konzentrationslagern wies im Oktober 

41 StA Potsdam, Rep. 2 A, Re- 
gierung Potsdam, III Forsten, 
Nr. 20 933, unfol. 

1938 auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft fur 
psychische Hygiene der Leiter des Gesundheitswesens 
in Thiiringen und Professor an der Jenaer Universitat, 
Karl Astel, hin. Vor seinen Kollegen auBerte er: »Zehn- 
tausende von schlimmsten Ballastexistenzen werden auf 

diese Weise ... unschadlich gemacht und in betrachtli- 
chem MaBe sogar nutzbringend verwendet.« Auf eine 
konkrete Einsatzmoglichkeit, dazu auBerhalb des KZ- 
Bereiches, machte dann am 19. November der SS- 
Oberfiihrer und Regierungsprasident von Aussig (Usti 
nad Labem), Hans Krebs, aufmerksam. Bei der Riick- 
fahrt von der Miinchner Feier am 9. November hatte 
er, schrieb Krebs Himmler, mit dem SS-Brigadefiihrer 
Ernst Grawitz, Reichsarzt der SS und geschaftsfiihren- 
der President des Deutschen Roten Kreuzes, des lan- 
geren fiber die Konzentrationslager gesprochen. Dabei 
ware von dem Arzt erwahnt worden, daB sich deren 
Insassen »eigentlich bester Gesundheit« erfreuten, wah- 
rend »anstandige deutsche Arbeiter« oft fruhzeitig ster- 
ben miiBten. Krebs denke — so teilte er Himmler mit 
- an die Radiumbergwerke in Joachimsthal (Jachy- 
mov). Nun frage er, »welche Moglichkeiten sich ergeben, 
solche Schwerverbrecher, die lebenslanglich aus der 
Gesellschaft ausgeschieden werden mussen, in diesen 
Radiumbergwerken zu beschaftigen«. Dies wiirde auch 
»fmanziell ausgezeichnete Ergebnisse zeitigen«. Er rege 
an, daB die SS die Forderstatten ubernehme. Himmler 
HeB vier Wochen spater Krebs mitteilen, er halte seinen 
»Vorschlag fur sehr gut«. Deshalb solle der SS-Ober- 
fiihrer zusammen mit Eicke und Pohl darangehen, »die 
Moglichkeiten zur Durchfuhrung dieses Planes zu schaf- 
fen«. Und er wolle dafur »die groBten Verbrecher, die 
es gibt, den Radiumbergwerken zur Verfiigung stel- 

len«.42 
Dazu kam es zwar nicht. Doch widerspiegelte der 

Briefwechsel das Streben, aus KZ-Haftlingen Gewinn 
zu schlagen. Vor allem deutete sich eine gewichtigere 
Dimension an: KZ-Insassen nicht nur in Lagerbe- 
trieben, sondem in Industrieunternehmen auszubeuten, 

wie dann im Krieg vorangetrieben. 
Charakteristisch fur das Zusammenwirken einzelner 

Teile des Regimes wie fur seine Kriegsvorbereitun- 
gen war desweiteren, daB im Marz 1938 das Oberkom- 
mando der Wehrmacht hinsichtlich kiinftiger Kriegs- 
gefangener angeregt hatte, »fiir den Lageraufbau und 
die Lagerbewachung« miiBten »die Erfahrungen der 
Gestapo bei der Anlage der Konzentrationslager« be- 
rucksichtigt werden.43 Das bezog sich offenkundig auf 
die groBflachigen neuen Lager, die mit Blick auf den 

Krieg entstanden waren. 

42 Klee, S. 342; BA Koblenz, 
NS 19/neu 1151, unfol. 
43 Laurenz Demps, Einige Be- 
merkungen zur Genesis der fa- 
schistischen Arbeitseinsatzkon- 
zeption, in: Deutscher Imperia- 
lismus und polnische Arbeiter in 

Deutschland 1900-1945. Mate- 
rialien eines wissenschaftlichen 
Kolloquiums der Sektion Ge- 
schichte der Wilhelm-Pieck-Uni- 
versitat Rostock, Rostock 1977, 
S. 95. 
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Neue Lager 

Sachsenhausen 

Am 3. Marz 1936 besichtigte ein SS-Obersturmbann- 
fuhrer Waldgelande im Forst Sachsenhausen, unmittel- 
bar am nordostlichen Stadtrand von Oranienburg ge- 
legen. Am 9. April und 17. Juni folgte der Inspekteur 
der Konzentrationslager, Eicke, der am nachsten Ju- 
nitag vom Forstamt verlangte, das Gebiet der Gestapo 
zur Verfugung zu stellen, um dort ein Konzentrations¬ 
lager zu errichten. Es solle bis 1. Oktober fertig sein. 
Neben der Forderung der »Militarbehorde« nach einem 
Lager in der Nahe Berlins verwies Eicke auf die geplante 
Verlegung des KZ Esterwegen aus der Grenznahe zu 
den Niederlanden und des KZ Berlin-Columbia, dessen 
Gebaude an das Reichsluftfahrtministerium iibergehe, 
offenkundig wegen der Erweiterung des Flugplatzes 
Tempelhof. Eickes Schreiben lag ein erster Bauplan bei. 
Er sah als Grundflache ein gleichschenkliges Dreieck 
von rund 700 Metern Seitenlange und der Basis mit 
ca. 650 Meter - insgesamt 15,4 Hektar - fur das Haft- 
lingslager und 34,6 Hektar fur Kommandantur und SS- 
Wachtruppe vor. Am 10. Juli schrieb der preuBische 
Land-an den Reichsforstmeister schon von 186 Hektar, 
welche die Gestapo fordere, woruber Verhandlungen 
mit dem Regierungsrat Piefke, Leiter der Zentralverwal- 
tung der IKL, liefen. Der Regierungsprasident von 
Potsdam genehmigte am 18. Juli den Kahlschlag, der 
zwei Tage darauf begann. Eicke und Piefke erreichten 
dann im November/ Dezember einen Vertrag uber 
75,6 Hektar fur eine Pachtsumme von 100 RM pro 
Hektar und Jahr, der bis Juli 1954 laufen sollte.1 

Bereits Ende Juni waren drei Haftlinge aus Ester¬ 
wegen nach Oranienburg gebracht worden, um im 
Bauburo tatig zu sein.2 Ihnen folgten am 12. Juli 
50 Gefangene und lOOSS-Leute. Zwei Baracken, die 
Zivilarbeiter aufgebaut hatten, standen schon, die eine 
fur die Haftlinge, die andere fur einen Teil der Wach- 
mannschaften, von denen weitere zunachst im SchloB 
Oranienburg unterkamen. Ende Juli traf der nachste 
Transport mit ungefahr 200 Gefangenen aus Esterwegen 
ein. Sie fanden drei mit Stacheldraht umzaunte holzerne 
Baracken vor und muBten weitere errichten: fur die SS, 
als Haftlingsunterkiinfte - ca. 50 m lang und 8 m breit 
— mit jeweils zwei Schlafraumen von je 96 m2 und zwei 

1 Samtliche Angaben nach: StA 2 Folgende Angaben und Zitate 
Potsdam, Rep. 2A, Regierung - soweit nichts anderes vermerkt 
Potsdam, III Forsten, Nr. 20939, - nach: Sachsenhausen-Hefte 
Bl. 1 ff. Ausgabe 3, S. 2fT. u. 16ff. 

Tagesraumen, je 72 m2 groB - fur jeweils 146 Ge¬ 
fangene, fur die Schreibstube, Wascherei und pro- 
visorische Sanitatsstation. Das Essen kam anfangs aus 
Oranienburg, spater aus einer Feldkiiche. Das Wasser 
muBte einige Monate in Tonnen aus der Stadt herange- 
bracht werden. 

Die letzten Haftlinge aus Esterwegen schickte man 
Anfang September in das neue Lager, worauf die »Holle 
im Moor«, wie die Gefangenen sie nannten, ab 5. Sep¬ 
tember als nach Sachsenhausen verlegt gait.3 

Das Moorlager war im Sommer fur 675000 Mark an 
den Reichsarbeitsdienst verkauft worden, der zunachst 
400000 RM iiberwies. Der Betrag diente dem Aufbau 
von Sachsenhausen. Dazu kamen 100000 Mark vom 
Reichsfiihrer SS. Als das Reichsjustizministerium an 
Esterwegen Interesse zeigte, trat der Arbeitsdienst zu- 
riick. Darauf ubernahm die Justizverwaltung Anfang 
Januar 1937 das Lager fur 1050000 RM. Da, wie 
Himmler am 8. Februar an das Ministerium schrieb, 
Sachsenhausen entsprechend dem Interesse der Wehr- 
macht »an der Errichtung eines groBen Lagers in der 
nachsten Umgebung von GroB-Berlin mit umfassenden 
Erweiterungsmoglichkeiten fur den Mob. Fall« angelegt 

sei, reiche dieser Betrag nicht aus. Mehrkosten miisse 
das Reich iibernehmen. Deshalb wiederholte Himmler 
in dem durch Eicke entworfenen Brief, daB mit Sach¬ 
senhausen „ein vollkommen neues, jederzeit erweite- 
rungsfahiges, modernes und neuzeitliches Konzentra¬ 
tionslager mit verhaltnismaBig geringen Mitteln neu- 
geschaffen worden ist, das alien Anforderungen und 
Erfordernissen nach jeder Richtung hin gewachsen ist 
und sowohl in Friedenszeiten sowie fur den Mob.-Fall 
die Sicherung des Reiches gegen Staatsfeinde und Staats- 
schadlinge in vollem Umfang jederzeit gewahrleistet«.4 

Am 5. November 1936 war das Berliner KZ Co- 
lumbia-Haus geschlossen worden. Neueinzuweisende 
Haftlinge sollten uber das Polizeiprasidium Berlin nach 
Sachsenhausen gebracht werden. Sie trafen sogleich in 
kleineren Schiiben ein, meist nach Ende der Justizhaft. 
Im Oktober hatte die SS zudem 300 politische Gefangene 
aus der Lichtenburg herangetrieben. Im Friihjahr 1937 
folgten eine groBere Gruppe Haftlinge und nach Auf- 
losung des KZ Sachsenburg am 12. Juli5 die dortigen 
Gefangenen. (Vgl. Tabelle 32) 

3 ZPA, PSt 3/518. 
4 GStA Berlin, Rep. 151, 
Nr. 424, unfol.; Kosthorst/ 
Walter, S. 172f., Dok. 14. 

5 Archiv der Nationalen Mahn- 
und Gedenkstatte Sachsenhau¬ 
sen (im folgenden: Arch. Sach¬ 
senhausen), Nr. R 28/6/1; ZPA, 
St 3/749. 
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Betreff » Preigabe von fiakalischem Poratgelande fUr den Zweck 
**- der Brrichtung eines ataatlichen Xonzentrationslagers. 

An daa 

Preufliache Porstamt 

Sachaenhauaen 

b* Oranienburg 

1. Daa In der Straaaengabel Sachsenbausen - Lehnitzschleuse - 

Oranienburg gelegene, auf beiliegender Ubersichtakarte rot be- 

zeichnete fiakaliache Poratgelande, bitte ieh der Preu3iscben Ge- 

heimen Staatapolizei zur Verfilgung zu atellen. Auf dleseo GelSnde 

■Xy&U 

w£! 

aoll sofort ein ataatliches Konzentrationslager errichtet werden, 

welches zum 1. Oktober 1936 fertiggeatellt sein muss. Einen Be - 

bauungaplan fiige ich zu treuen Handen bei. Ala 3auflhche wird ein 

gleichseitiges Dreieck von Je 1 km Seitenlange fttr ausreichend er- 

achtet. Die Spitze des Dreiecka gebt in Richtung Bahnhof Sachsen - 

hausen* An den Straaaen- und an der Ortaseite gegen Sandhausen 

aoll ein Schutzstreifen von ca 8o - loo m bestehen bleiben. 

2. Ich bitte den Antrag zu beschleunigen, da mir fttr den Geaamtauf 

‘bau dea Lagers nur 3 Monate zur VerfUgung atehen* Der Regierung 

in Potsdam -Politische Abteilung Abtg.der Forsten- habe ich meine 

Absicht bereits mtindlich unterbreitet und UnterstUtzung gefunden. 

3* Begrttndung t 

a) Baa ataatliche Konzentrationslager Esterwegen b.Papenburg nuB 

am I.Oktober 1936 aufgeldat und den Reichsarbeitaflihrer, Staats* 

sekret&r Hierl, gegen Erstattung der anfallenien Koaten fUr den 

ITeubau dea Konzentrationslagera Sachaenhauaen, ubergeben wer- 

den* 

b) Die Insaaaen dea Xonzentrationalagers Esterwegen und 1 SS-Tote 

kopfsturm ala Wachtruppe werden zum 1.Ckt.1936 in da3 ncue a.l 

Sachaenhauaen iibergeftthrt. 



JtBlatt 2- 

U<1 

49 
c) Baa Konzentrationslager "Columbia*,Berlin wird am I.Oktober 

1936 gleichfallB aufgelbstf die Baulichkeiten gehen zu die- 

sem Zeitpunkt an das Reichsluftfahrtministerium liber. Die 

Insassen des K.L.Columbia werden zum genannten Zeitpunkt eben- 

falls im neuen K.L. Sachsenhausen untergebracht. 

d) Die Milit&rbehbrde ist mit dem Ersuchen an mich herangetreten, 

im Arfalle einige Hundert ataatsgef&hrliche Elemente in einem 

Konzentrationalager in der N&he Berlins unterzubringen. 

Ich habe hierflir das neue Konzentrationslager Sachsenhausen 

vorgesehen. 

Bachdem ich in vorstehenden Ausfllhrungen die zwingende Botwendig- 

keit und Dringlichkeit zur Errichtung eines Konzentrationslagers 

in der N&he von Berlin dargetan habe, bitte ich nunmehr, unter 

tlberreichung einer Lageplanakizze und mit Bezug auf die gestrige 

mUndliche Besprechung und Besichtigung an Ort und Stelle, iiber 

die zusthndige Regierung in Potsdam (z.Hd.des Herrn Porstmeister 

Lubiach) beim Reichsforstamt die Genehmigung zur Abtretung und 

tTberschreibung der in der Anlage rot angezeichneten Waldflachen 

an den PreuBiachen Staat (PreuBische Geheime Staatapolizei) zum 

Zwecke der Errichtung des Lagers nunmehr baldgefl* zu veranlassen, 

damit mit der Inangriffnahme der Barackenerrichtung umgehend be- 

gonnen werden kann, da laut Vereinbarung mit dem Reichsarbeits - 

dienst das K.L.Esterwegen bis zum I.Okt.d.Jhs. geraumt und das 

neue Lager bei Sachsenhausen flir die Unterbringung der Schutz - 

haftlinge bis zu diesem Zeitpunkt fertig sein nuB. 

Abschrift des vorstehenden Schreibens habe ich dem zust&ndigen 

Landrat des Kreises Niederbarnim, der an der Angelegenheit haupt- 

shchlich vom baupolizeilichen Standpunkt aus interessiert ist, 

heute mit der Bitte zugehen lassen, auch seinerseits den Antrag 

zu prlifen und, sofern von ihm Bedenken nicht zu erheben sind, 

der Politischen Abteilung der Regierung in Potsdam zur Ger.ehmi- 

gung vorzulegen. 

, Eine etwa erforderliche Stellungnahme der Abteilung "Landespla- 

nung" bei der Regierung in Potsdam bitte ich gef. einzuholenj 0b 

die abzutretende Ualdflache, deren Baumbestand die ortlich zu - 

standige Porstbehdrde selbst als nicht beoor.iers wertvoll bezeich- 

net hat, unter die Bestimnung betr. "3aum3chutz" fallt, e:.tzieht 

Bich meiner Kenntnis. 

/ 
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Brforderlichenfalls bitte ich die Beschranlcung aufzuheben. 

Galegentlich der mUndliehen Vorerdrterung i8t in die Wagschale ge- 

worfen worden, ob im vorliegenden Falle die abzutretenden Waldfla— 

ohen nur gegen Bntgelt abzugeben und daher von der Preufiischen Ge- 

haimen Staatspolizei zu bezahlen w&ren. 

Ich darf hierbei darauf hinweisen, dass die Ausgaben fur die Preufli- 

sche Poratverwaltung in der gleichen Weise aus der PreuBischen 

Staatak&sae baatritten werden, wie alle Einnahmen und Ausgaben flir 

dia Prexifliacha Gehaime Staatspolizei ebenfalls im Preuflischen Staate 

hauahalt (Kap.92 von der Verwaltung des Innern) ausgeworfen sind. 

Auaserdam wtlrde dies dam biaher beobachteten Grundsatz "Vermeidung 

▼on Zahlungan von einer Staatskasse in die amdere" widersprechen. 

Die Brrichtung und Unterhaltung von Eonzentrationslagem ist eine 

polizailicha Angalegenheit und nach wie vor,als solche,Angelegen- 

heit der L£Lndar| im voi*liegenden Palle adso Aufgabe des Landes 

PreuSen* Unter dieaen Umstanden bitte ich von einer Bezahlung des 

Wertea der abzutretenden Waldflache abzusehen und,wie auch in frU- 

heren pailan geachehen, diese mir zu dem angegebenen Zwecke unent- 

geldlich zu Uberla8aen. 

ytir grbfitmagliche Beachleunigung ware ich dankbar. 

G.ol. \ 

Von Anfang an trieb die SS die Haftlinge in Sach- 
senhausen zu schwerster Arbeit. »Die Arbeit war sehr 
hart«, berichtete ein Gefangener vom Baumfallkom- 
mando. »Acht bis zehn Mann muBten die schweren 
Baumstamme im Laufschritt wegschaffen. Die Arbeit 
war auBerdem sehr gefahrlich, weil die SS nicht davor 
zuriickschreckte, die Baume schleppenden Haftlinge aus 
der Postenkette herauszulocken.« Ein anderer fiigte 
hinzu: Es kam »ofter vor, daB die SS-Bewachung auf 
uns losschlug. Dadurch wurde das Kommandogeben 
desorganisiert, die Baumstamme wurden weggeworfen. 
Bei solchen Exzessen konnte es geschehen, daB Haftlinge 
unter die Baumstamme gerieten. Schwere Verletzungen, 
wie Oberschenkelhalsbriiche u. a., waren die Folge.« 
Ahnliches trug sich beim Stubbenrodekommando, beim 
Erdkommando, bei den Stacheldrahtflechtem, dem Lo- 

renkommando, wo Haftlinge wie Wagen ziehen und 
schieben muBten, beim StraBenbaukommando, Barak- 

ken- und Kasernenbau, bei der Anlage des Exerzier- 
platzes und des SchieBstandes der SS zu. 

Bis Fruhjahr 1938 war die erste Bauphase abge- 
schlossen, worauf ein weiterer Antrag Eickes vom 
22. Marz zusatzliche elf Hektar Wald fur Verwaltungs-, 
Wirtschafts- und Wohngebaude verlangte und ein neuer 
Bauplan vom 27. Juli Ausbau- und Erweiterungsarbei- 
ten vorsah.6 Es entstanden das sogenannte Kleine 
Lager, vier Baracken fur die Strafkompanie, durch einen 
Zaun vom iibrigen Lager isoliert, der Neubau des 

6 St A Potsdam, Rep. 2 A, Regie- 
rung Potsdam, III Forsten, 
Nr. 20939, Bl. 58 R, 61 f. u. 107. 
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Tabelle 32 

Lagertorinschrift des KZ Sachsenhausen 

for- ‘V7I'; \ 
-- 

NEUTRALE ZONE! 
Es wird ohne Anruf 
sohrlscharfgeschassen 

Pi 
L> 

Stacheldraht um das KZ Sachsenhausen 

Haftlingsreviers, der zweite Kasernenkomplex, das Ge- 
baude der IKL, Wohnbauten fur SS-Unterfiihrer und 
Hauser fur SS-Fiihrer,. darunter Eickes Villa: ein Speise- 
zimmer von 36,7, ein Arbeitsraum mit 47,6, ein Wohn- 
zimmer von 36,7, ein Schlafraum mit 25,9, zwei weitere 
Schlafraume zu je 23,4, ein Gastezimmer von 25,9, 
zwei Dielen von je fast 52, eine Kiiche mit 31,4 und ein 
Bad mit knapp zwolf Quadratmetem, zusammen 341 m2, 
sowie Kellerraume, Garage und Werkstatt. Das ent- 
sprechend ausgestattete Haus wurde im Juni 1939 
bezogen.7 

7 BA Koblenz, R 2/12 163, 
Bl. 37. 

Anzahl der Haftlinge und SS-Leute im KZ Sachsenhausen, 1936 bis 
1939 

Jahr Haftlinge SS-Leute 

Zugange Abgange Lagerstarke Wachen Komman- 
dantur 

am Jahresende am Jahresende 

1936 ca. 2150 150 ca. 2000 521 70 
1937 ca. 750 227 2523 1617 109 
1938 8300 2514 8309 2695 172 
1939 9144 5285 12168 + 

+ Ende August 1939 6563. 

Quelle: Statistisches Jahrbuch . . ., 1937, S. 51, und 1938, S. 79. 

Daneben setzte sich der 1937 begonnene Bau des Indu- 
striehofes mit Werkstatten fiir Elektriker, Schlosser und 
Tischler fort. Ferner begann die Errichtung des Klinker- 
werkes, einen Kilometer vom Lager entfernt, jenseits 
des Kanals zwischen Grabow- und Lehnitzsee. Auf dem 
Gelande fallten Haftlinge am 2. Juli 1938 die ersten 
Baume, obwohl SS-Sturmbannfiihrer Ahrens noch am 
selben Tag deswegen verhandelte. Am 6. Juli forderte 
Eicke miindlich und danach schriftlich fiir das Klinker- 
werk, das jahrlich 150Millionen Ziegel produzieren 
sollte, eine Flache von 50 Hektar. Er berief sich dabei 
auf einen Befehl Hitlers zur »produktiven Beschaftigung 
der Insassen der Konzentrationslager«.8 

Mit dem Bau des Klinkerwerkes begann eine Zeit des 
Schreckens fiir alle Haftlinge. »Alles ging im Laufschritt 
und (mit) Karacho«, erinnerte sich ein Gefangener. »Da 
menschliche Arbeitskrafte in einem nicht versiegenden 
Strom hinzukamen, legte die SS keinen Wert auf Maschi- 

nen irgendwelcher Art. Diese hatten Anschaffungs- und 
Reparaturkosten verursacht... So mancher Haftling 
hielt es fiir iiberfliissig, solange zu warten, bis er infolge 
korperlicher Entkraftung durch das Arbeitstempo (zu- 
sammenbrach) und Schikanen der Vorarbeiter und der 
SS totgeschlagen wurde. Er benutzte dann lieber eine 
Gelegenheit, um sich zu ertranken oder durch die 
Postenkette erschossen zu werden, . .. Der Bau des 
Hafenbeckens war ein besonderer AderlaB der jiidischen 
Haftlinge. Die Sohle des Beckens war beim Ausschach- 
ten ca. 11m tief zwecks Befestigung und Betonie- 
rung. Hier muBten die Haftlinge ausschlieBlich mit 
Spitzhacken und Schaufeln gewaltige Erdmassen be- 
wegen. Mir sind drei Falle bekannt, wo Juden von 
Erdmassen verschiittet wurden und erstickten. Es wur- 
den in solchen Fallen mit den Bergungsarbeiten nicht 
etwa sofort begonnen, sondern erst dann, wenn es im 
Zuge der Arbeit sein muBte.« 
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8 St A Potsdam, Rep. 2 A, Regie- 
rung Potsdam, III Forsten, 
Nr. 20917, unfol. 



Bis 1939 entstanden 77 facherformig in vier Reihen 
angeordnete Baracken im Haftlingslager, davon 63 als 
Unterkiinfte — also fur rund 9200 Gefangene —, vier fur 
die Strafkompanie, zwei Doppelbaracken als Revier, 
drei fur Werkstatten und vier fur Kammern sowie eine 
Baracke als Schreibstube, Lagerkiiche und -wascherei, 
der Bunker mit 80 Zellen, das Torgebaude mit Verwal- 
tungsraumen und dem tiberragenden Turin, bestiickt 
mit Maschinengewehren, dahinter der Appellplatz in 
Halbkreisform — Radius 125 Meter —, alles umgeben 
von einer 2,70 Meter hohen und ca. 2000 Meter langen 
Mauer mit aufgesetztem, 50 cm hohem, elektrisch ge- 
ladenem Stacheldraht, neun Wachtiirmen mit Schein- 
werfern und Maschinengewehren sowie vorgelagertem 
beleuchtetem Stacheldrahtzaun und 1,20 m breiten 
Drahthindernissen. Zwischen Zaun und Mauer be- 
wegten sich Posten. Im Industriehof gab es fiinf Barak- 
ken fur Handwerker und zwei Materialschuppen, im 
Kommandanturbereich acht Verwaltungsbaracken, Ga- 
ragen und andere Gebaude sowie ein Kasino, im Gebiet 

SS-Oberfiihrer Hermann Baranowski 

der SS-Totenkopfstandarte acht Kasernen und mehrere 
weitere Bauten. Dazu kamen das Gebaude der IKL mit 
Garagen, Kasino usw., 82 Wohngebaude, drei Fiihrer- 
hauser und das noch unfertige Klinkerwerk sowie Stra- 
Ben, Kanalisation, Beleuchtung usw. — alles manuell 
von Haftlingen erbaut. 

Kommandanten des KZ Sachsenhausen 1936 bis 1939 
Juli 1936 bis Oktober 1936 SS-Obersturmbannfuhrer 

Michael Lippert 
Oktober 1936 bis Juli 1937 SS-Standartenfiihrer Karl 

Koch 
Juli 1937 bis Januar 1938 SS-Oberfiihrer Hans 

Helwig 
Februar 1938 bis SS-Oberfuhrer Hermann 
September 1939 Baranowski 

Buchenwald 

Fur das zweite neue Lager fand spatestens am 20. Mai 
1936 eine Besprechung zwischen dem IKL und dem 
Thuringer Gauleiter statt, worauf Eicke Sauckel am 
3. Juni schrieb, Himmler habe der Verlegung des KZ 
Lichtenburg nach Thiiringen zugestimmt. Im Hinblick 
auf den Krieg miisse das geplante Lager 3000 Haftlinge 
fassen und Unterkunft fiir einen SS-Totenkopfsturm- 
bann bieten.9 Im Oktober erhohte Eicke diese Zahl auf 
6000 und verlangte 60 Hektar Flache, auf Sachsen¬ 
hausen mit 78 Hektar verweisend. Darauf setzte die 
Suche nach einem geeigneten Terrain ein. Am 17. No¬ 
vember besichtigte Eicke das Staatsgut Magdala, offen- 
bar auf Grund von Hinweisen des Polizeirates Helmuth 
Gommlich vom thiiringischen Innenministerium. Am 
19. Dezember schrieb Eicke ihm, das weiter angebotene 
Areal bei Bad Berka entspreche mit 74 Hektar den 
Vorstellungen. Der Chef der Reichskanzlei, Hans-Hein- 
rich Lammers, teilte Sauckel am 27. Januar 1937 mit, 
Hitler stimme den Vorschlagen liber das KZ Bad Suiza 
zu. Sauckel hatte namlich Ende Dezember 1936 ange- 
regt, Suiza auszubauen. In diesem Lager sank Ende 
Februar 1937 die Haftlingszahl nach vorherigen Ab- 
transporten von 160 auf 130. Als Kommandant fun- 
gierte SS-Hauptsturmfiihrer Albert Sauer, der im Juni 
1936 eingesetzt worden war. Ihm unterstanden vier 

weitere SS-Leute.10 
Bad Suiza sah Eicke als nicht geeignet an. Am 

31.Marz 1937 notierte zwar Gommlich, Hitler habe 
gegen Magdala keine Bedenken. Doch gab es wegen des 
dortigen guten Ackerbodens Einwande. Sie spielten eine 
Rolle bei der Besprechung in Berlin am 24. April, an 
der Eicke, Pohl und zwei andere SS-Oberfiihrer, Best 

9 Folgende Angaben — soweit Nr. P 22, Bl. 21 u. 24. Kreisamt 
nichts anderes vermerkt — nach: Weimar, Nr. 994 u. 995, unfol.; 
Buchenwald, S. 55fT., 698 u. 737. Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
10 ZStA Potsdam, Film 19609; anstalten, Buchenwald, Nr. 19, 
StA Weimar, Thiiringisches Bl. 17f. u. 25. 
Ministerium des Inneren, 
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Inspekteur der Konzentrat ions lager 
PUlirer der SS-Totenkopfverbande 

I P 1 / 
Berlin, den 27* Okt. 1936 
NW 7, Priedrichstr. 129 
- Block P - 

Betr.: Konz«-Lager - Neubau in ThUringen. 

Bezug: Anfrage M.d.I. IJI P 2o86 v.2o.1or36 

An den 

J&vt !n Eijiiringctt 
Sw r" Mrv" 

qng&iSjiltt 
Herrri Staatssekre bar and Leiter 
des Thtir. Ministeriums des Innern 

V/ e i m a r 

Furstenplatz 2 

1. Der fiir ein geraumiges Konzentrationslager fur 3 bis 6ooo 

Insassen einschlieBlich ICaserne fir ein 33-Bataillon be- 

notigte Flachenraum darf nicht unter 6o Hektar (zusammen- 

hangend) betragen. 

Line solche Linrichtung dient nicht nur im Prieden, sondem 

maii .den Bedurfnissen eines Xrieges in erho&ten MaBe Rechnung 

tragen. Das bei Oranienburg nea eingerichtete £.L. hat eine • 

Flache von 78 Kektar Staatsgrund. 

2, Ich ware dankbar, wenn die nun brennend werdende Prage der 

Verlegung des K.L* Lichtenburg baldigst der von mir vorgeschla- 

genen Bntscheidang zugefuhrt wurde. £s haben sich bereits 

mehrere preuBische Stadte u# die Verlegung and Zaweisang 

dieses Lagers bemuht and Mittel hierfur in Aussicht gestellt. 

Die Verlegang des Lagers mu£ bis Fruhjahr 1936 durchgefuhrt 

sein. Aas diesem Grande bitte ich uni'Mitteilung, ob Tharingen 

an der Neueinrichtung eines Konz.—Lagers weiterhin festhalt, 

andernfalls wurde ich die auf preuBischem Staatsboden 

gebotenen Gelegenheiten ins Auge fassen. 

Der Inspekteur der Konz.-Lager 

SS 

i 
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und ein weiterer Beamter des Gestapa sowie vier hohere 
Mitarbeiter des Reichsfinanzministers und Gommlich 
teilnahmen. Vorrangig sei der Ausbau von Sachsen- 
hausen und Dachau. Deshalb kamen sie uberein, ein 
Lager bei Halle zu errichten, als viertes dann das in 
Thuringen. Da der Landwirtschaftsminister die Flache 
bei Magdala nicht freigebe, verlangte Eicke von dem 
Weimarer Vertreter neue Vorschlage: schlechte oder 
brachliegende, zusammenhangende 75 Hektar, mit ab- 
holzbarem Wald und Wasser sowie mit Lehm- oder 
anderer abbaufahiger Erde in der Nahe. Gommlich 
sagte zu, neue Angebote zu unterbreiten. Noch am 
selben Tag fragte er bei Geologen an, ob es in der Nahe 
Weimars ein derartiges Gelande gebe, wo ein Konzentra- 
tionslager errichtet und die Haftlinge mit Ziegelfertigung 
beschaftigt werden konnten. Er erwarte sofortige Ant- 
wort, da er binnen einer Woche nach Berlin berichten 
miisse. Schon zwei Tage darauf notierte er: Ettersberg- 
Hottelstedt, teilte den Vorschlag am 29. April Eicke mit 
und ubersandte ihm Karten.11 Eicke antwortete am 
5. Mai telefonisch zustimmend, sprach nunmehr von 
8000 Gefangenen und 1300 SS-Leuten und kundigte 
eine Besichtigung zusammen mit Pohl an, die am 
18. Mai erfolgte. Weitere Besprechungen am 15. Juni be- 
trafen schon Details der Strom- und Wasserversorgung, 
worauf acht Tage darauf der Sachsenhausener Kom- 
mandant Koch bei Gommlich die Bereitstellung von 
Transportwagen fur 1000 Liter Wasser ab 5. Juli ver¬ 

langte.12 
Offensichtlich lagen inzwischen auf Grund der Wei- 

sungen Himmlers vom 11. und Eickes vom 24. Juni die 
weiteren Schritte fest, die dann der IKL-Befehl vom 
7. Juli in Gang setzte. Das KZ Bad Suiza, hieB es darin, 
werde am iibernachsten Tag aufgelost; die 120 Haftlinge 
kamen per LKW in die Lichtenburg. Vom KZ Sach- 
senburg, das bis spatestens 16. Juli zu schlieBen sei, 
miiBten die Gefangenen mit der Bahn nach Sach- 
senhausen, die Gerate auf den Ettersberg. Zu dem neuen 
Lager wiirden am 16. Juli auf der StraBe die ersten 
300 Haftlinge gebracht, 150 aus Sachsenhausen, je 75 
aus der Lichtenburg und aus Sachsenburg, samtlich 
Handwerker. Das KZ Lichtenburg werde voraussicht- 
lich am 15. August aufgelost. Dessen Insassen seien dann 
gleichfalls nach Thuringen zu schaffen. Das neue Lager 
iibernehme Koch aus Sachsenhausen, dessen dortiger 
Nachfolger werde Helwig von der Lichtenburg. Eicke 
schloB seinen Befehl: Es sei »die kostbare Zeit auf- 
zuholen, die uns die Biirokratie gestohlen hat«.13 

Schon am 15. Juli brachte die SS die ersten 149 Haft¬ 
linge, darunter 52 politische Gefangene, aus Sach¬ 
senhausen auf den Ettersberg. Am 20. Juli kamen 
70 Kriminelle, sieben Tage spater 92 politische und acht 
kriminelle Gefangene aus Sachsenburg. Ihnen folgten 
am 31. Juli 602 und am 2. August 625 uberwiegend 

11 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 12 Ebenda, Bl. 124, 137, 102 u. 
anstalten, Nr. 19, Bl. 117ff. 144. 

13 Ebenda, Bl. 148fT. 

Tabelle 33 

Anzahl der Haftlinge und SS-Leute auf dem Ettersberg, 1937 bis 1939 

Jahr Haftlinge SS-Leute 

Zugange Abgange Lagerstarke Wachen Komman- 
dantur 

am Jahresende am Jahresende 

1937 
1938 
1939 

2912 
20122 
9553 

351 
11655 
8774 

2561 
11028 
11807 + 

1066 112 
2176 142 

+ Ende August 1939 5382. 

Quelle: Buchenwald, S. 698; Statistisches Jahrbuch ..., 1937, S. 52, 

und 1938, S. 79. 

politische Haftlinge aus der Lichtenburg, darunter die 
Insassen des KZ Bad Suiza, die dort erst am 9. Juli 
angekommen waren.14 (Vgl. Tabelle 33) 

Der Verlegungsbefehl nannte das neue Lager noch KZ 
Ettersberg. Doch nach einem Gesprach mit Gommlich 
am 23. Juli teilte Eicke Himmler mit, die NS-Kultur- 
gemeinde in Weimar haben gegen die Benennung 
Einspruch erhoben, weil der Ettersberg mit Goethes 
Leben in Verbindung gestanden habe. In dieser Zeit liefi 
der Lagerfuhrer in Eickes Beisein die Haftlinge antreten 
und fragte, wie Willy Eckhardt sich erinnerte, einen von 
ihnen, welche Baume er sehe. Als er antwortete: Buchen, 
hatte der Lagerfuhrer bestimmt: »Ihr seid also in 
Buchenwald, nicht mehr in Ettersberg! Verstanden!« 
Eicke schrieb am 28. Juli an Gommlich, von Himmler 
ware dem Lager die neue Bezeichnung KZ Buchenwald 

gegeben worden. 
Neben den Buchen fanden die ersten Haftlinge erne 

halbfertige Baracke vor, die sie bis in die Nacht hinein 
komplettieren muBten. In 12- bis 14stiindiger schwerster 
Arbeit fallten sie Baume, stellten dann fast taglich eine 
Baracke auf, brachen im neben dem Lager gelegenen 
Steinbruch Baumaterial und trugen es in groBen Stricken 
auf den Schultern hinauf, schoben Loren, zogen Wagen 
und Walzen, legten Wasserrohre, zum Teil bis zwei und 

drei Uhr nachts, usw. 
Das erste fur die SS fertiggestellte feste Gebaude war 

die Villa des Lagerkommandanten. Weiter muBten die 
Haftlinge bis 1939 errichten: fur die SS 14 teilweise mehr- 
geschossige Kasernen, zwolf Garagen, neun weitere 
Frihrerhauser sowie Verwaltungsgebaude, fur das an den 
SS-Bereich nordlich anschlieBende Lager in fiinf leicht 
gebogenen Reihen 30 Holzbaracken, Kiiche, Wascherei, 
Magazine, Kammern und Werkstatt, darum holzeme, 

14 Ebenda, Nr. 4, Bd. 1,B1. 2ff.; 
Arch. Lichtenburg, Nr. 722. - 
Das Gebaude in Bad Suiza sollte 
der Stab der Luftnachrichten- 
schule Halle ubernehmen (StA 
Weimar, Kreisamt Weimar, 
Nr. 996, unfol.). 

15 ZPA, St 62/2/23. - Noch am 
14. 6. 1937 hatte Himmler ge- 
auBert, daB die Angehorigen der 
neuen KZ-Kommandantur auf 
den Armelstreifen die Bezeich¬ 
nung »Hottelstedt« tragen sollten 
(ZStA Potsdam, Film 2413). 
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KZ Buchenwald: 
Erste Haftlinge aus 
dem KZ Sachsenhausen 
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Lagertorinschrift des KZ Buchenwald 

spater massive Wachtiirme, an denen sich der ab Marz 
1938 elektrisch geladene Stacheldrahtzaun entlangzog, 
sowie das Torgebaude mit einem Wachturm, Verwal- 
tungsraumen und dem Bunker mit 26 Arrestzellen. Das 
Krankenrevier war zuerst in einem Raum des Blocks 1 
untergebracht, dann im Block 3. Im Sommer 1938 
konnte es zwei eigene Baracken beziehen, die bis zum 

nachsten Jahr ausgebaut wurden. 
»Die hygienischen und sanitaren Verhaltnisse im KZ 

Buchenwald sind im Anfangs- und im Endstadium des 
Lagers am furchtbarsten gewesen«, erinnerten sich einige 
langjahrige Haftlinge. Vom Juli 1937 bis in das Friihjahr 
1938 hinein waren »sowohl die Versorgung mit Wasser 
wie auch die Kanalisation gar nicht oder kaum vor- 
handen. Es gab oft tagelang kein Wasser zum Waschen. 
Die Klosettanlagen in den Baracken waren noch nicht 
in Betrieb; es muBten Latrinen benutzt werden, die im 
Freien provisorisch errichtet und dann wieder zuge- 
schiittet wurden.« Erst gegen Ende 1938 besserte sich 

die Wasserversorgung. 
Im GrundriB bildete das Haftlingslager auf dem 

Ettersberg ein im Westen deformiertes Dreieck. Das 

Areal auf dem 375 bis 478 Meter hohen Berg umfaBte 
fur den Gefangenenbereich 40, fur das SS-Gelande 

150 Hektar.16 

Dachau 

Im KZ Dachau fand zur gleichen Zeit ein groBer Umbau 
statt. Die alten Pulverfabrikgebaude Helen unter der 
Spitzhacke, worauf nach dem Bauplan vom 28. Juni 
1937 ein vollig neues Haftlingslager in rechteckiger 
Form entstand. Seine AuBenmaBe betrugen 583 mal 
278 Meter (InnenmaB: 550 mal 245 Meter), also 
16,2 Hektar. In ihm befanden sich in zwei Reihen 30 
holzerne Unterkunftsbaracken von 64 Meter Lange und 
9,5 Meter Breite fur je 208 Gefangene, zwei Revier- und 
zwei weitere Baracken, davor ein groBer Appellplatz, 
dahinter — auf dem Terrain des alten Lagers — das 
Wirtschaftsgebaude mit Kammern, Kiiche, Wascherei 
und Werkstatten (Klempnerei, Schlosserei, Schmiede, 
Schneiderei, Schreinerei, Schuhmacherei) sowie der Zel- 
lenbau mit 218 Metern Lange fur 120 Haftlinge und der 
Arresthof. Bei dem Umbau fanden Gefangene liber 
40 Skelette aus der ersten Lagerzeit. Das Haftlingslager 
umgab ein ca. drei Meter breiter Streifen, der nicht 
betreten werden durfte, ohne daB Posten sofort schos- 
sen, ein Wassergraben von 2,5 Meter Breite und eine 
Mauer. An ihr standen sechs Wachtiirme, der siebente 
auf dem Torgebaude, in dem sich Verwaltungsraume 
befanden.17 Nach rund einjahriger Bauzeit befand sich 
das Haftlingslager Dachau in seiner endgiiltigen Form. 

Hinzu kam ein weitaus groBerer SS-Komplex mit 
Kasernen, Garagen und Kiichen fur die SS-Totenkopf- 

einheit. (Vgl. Tabelle 34) 

16 Buchenwald. Ein Konzentra- 
tionslager. Bericht der ehemali- 
gen KZ-Haftlinge Emil Carle- 
bach/Paul Grunewald/Hellmuth 
Roder/Willy Schmidt/Walter 
Vielhauer. hg. im Auftrag der 
Lagergemeinschaft Buchenwald 
Dora der Bundesrepublik 

Deutschland. Berlin 1986, S. 22 
u. 39; Leibbrand, S. 9. 
17 Raab, S. 97 u. Anlage; Gdh- 
ring, unpag.; Paul Berbenf Da¬ 
chau 1933-1945. The Official 
History, London 1975, p. 3ff> ii. 

115. 

Tabelle 34 

Anzahl der Haftlinge und SS-Leute im KZ Dachau, 1936 bis 1939 

Zeitraum Haftlinge 
SS-Leute 

Zugange Abgange Lagers tarke Wachen Kommandantur 

am Jahresende 
am Jahresende 

Apr.-Dez. 1936 
Jan.-Dez. 1937 
Jan. —Dez. 1938 
Jan. —Aug. 1939 

1423 
2151 

18717 
3244 

1631 
1678 

11772 
8303 

1988 
2462 
8971 
3963 + 

1041 
1621 
2522 

88 
116 
133 

+ August 1939. 

Quelle: ZStA Potsdam, Film 61318; Raab, S. 87ff\; Statistisches Jahrbuch ..., 1937, S. 51, und 1938, S. 79. 
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Frauen-KZ 
Lichtenburg 

Aus dem KZ Lichtenburg meldete der Kommandant am 
18. April 1937, es sei mit 1111 Gefangenen vollig iiber- 
belegt, und bat, von kiinftigen Einweisungen abzusehen. 
Doch folgten am nachsten Tag nochmals 44. Den In- 
sassen standen zur selben Zeit als Wachmannschaft 496 
und in der Kommandantur 34 SS-Leute gegeniiber.18 
Der Befehl vom 7. Juli zum Abtransport der Gefangenen 
auf den Ettersberg sah vor, daB SS-Sturmbannfiihrer 
Alex Piorkowski die Abwicklung in der Lichtenburg 
iibernahm. Am 15. Dezember wurden dorthin 200 weib- 
liche Haftlinge aus dem Frauenkonzentrationslager Mo- 
ringen iibergefiihrt. Weitere Transporte mit 150 und 168 
Frauen folgten am 21. Februar bzw. 21. Marz 1938.19 
Damit war fast die vorgesehene Zahl von 600 erreicht, 
die der Torgauer Landrat im Dezember des Vorjahres 
als moglich angesehen hatte. Die ersten Frauen muBten 
in zwei Schlafsalen zu mindest je 120 hausen. In jedem 
Saal befanden sich zwei Wasserhahne und fiinf Wasch- 
schiisseln. Toiletten gab es ebenfalls nur fiinf. In dem 
Raum standen Holztische und Schemel, an den Wanden 
Holzspinde fur die Kleidung, oben mit einem Geschirr- 
fach. Denn die eingesperrten Frauen muBten in diesen 
schwer heizbaren Salen auch essen und die »Freizeit« 
verbringen. 20 Uhr wurde abgeschlossen.20 

Am 26. November 1938 teilte Pohl dem Reichsfmanz- 
ministerium mit, in dem Konzentrationslager befanden 
sich 800 Insassen. Es werde kiinftig 1500 Frauen auf- 
nehmen. Bis Ende 1938 schleppte man dahin — ein- 
schlieBlich der Gefangenen aus Moringen — 1195, 
zwischen Januar und Mai 1939 weitere 221 weibliche 
Haftlinge, wozu dann offenbar auch das Zellenhaus 
belegt wurde. Im Inneren des Lagers standen ihnen 
anfangs 26 weibliche SS-Angehorige, eine Arztin und 
eine Krankenschwester gegeniiber. Durch Annoncen in 
der Presse waren sie als Aufsichtspersonal fiir »verwahr- 
loste Frauen« angeworben worden. Entsprechend ver- 
hielten sich die Oberaufseherin, eine fanatische Fa- 
schistin, eine weitere SS-Angehorige, die vorher in Berlin 
Prostituierte kontrolliert hatte, und fast alle anderen zu 
den inhaftierten Frauen. Mannliche SS-Posten bewach- 
ten die Tore oder die Gefangenen wahrend der Arbeiten 
auBerhalb des Lagers. Die Zahl der SS-Leute in der 
Kommandantur stieg von Anfang bis Ende 1938 von 
neun auf 19. Als Kommandant mit dem Titel Direktor 
fungierte ab 1. Februar 1938 SS-Standartenfiihrer Gun¬ 
ther Tamaschke, als Lagerfiihrer Piorkowski. Ab 1. Sep¬ 
tember 1938 iibernahmen den Posten des Lagerfuhrers 
SS-Hauptsturmfiihrer Max Koegel, der aus Dachau 
kam.21 

18 ITS Arolsen, Hist. Abt., Lich¬ 
tenburg, Nr. 2, Bl. 54; Statisti- 
sches Jahrbuch ..., 1937, S. 51. 
19 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
anstalten, Buchenwald, Nr. 41, 
Bl. 151; ITS Arolsen, HGM Mo¬ 

ringen; ZPA, PSt 3/350. 
20 Drobisch, Lichtenburg, S. 65 
u. 68; Arch. Lichtenburg, Nr. 91 
u. 740. 
21 BA Koblenz, R 2/12 164, 
Bl. 30; Hdftlingsnummernzutei- 

Wahrend der Anlage neuer und der VergroBerung be- 
stehender Lager hatte Himmler am 8. November 1937 
SS-Gruppenfiihrern in Miinchen mitgeteilt, daB sie 
20000 Haftlinge fassen konnten, Dachau und Sach- 
senhausen je 6000, Buchenwald 8000. Von ihm war 
zugleich hinzugesetzt worden, »daB wir im Falle eines 
Krieges damit nicht auskommen«. Es gebe zudem viele 
Gefangene, »die wir niemals herauslassen diirfen«, wo- 
mit er Kommunisten meinte. Denn er verwies darauf, 
daB die breite Masse fiir den Bolschewismus anfallig 
sei.22 

Flossenbiirg, 
Mauthausen und 
Ravensbruck 

Mit Blick auf einen Krieg entstand als weiteres Konzen¬ 
trationslager Flossenbiirg. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Standort in der Nahe der Tschechoslowakei 
stieBen Eicke und Pohl, begleitet durch einen SS- 
Bauingenieur, den Regierungsprasidenten von Regens¬ 
burg, den Bezirksamtmann von Neustadt an der Wald- 
naab und einen ortlichen Forstzustandigen, am 24. Marz 
1938 auf den kleinen Ort im Oberpfalzer Wald, drei 
Kilometer von der Grenze zur CSR entfernt. Sie fanden 
die Lage sowohl aus politischen und Sicherheits- als 
auch wegen abbaufahigen Granits aus okonomischen 
Griinden geeignet. Durch einen ab 1. Juli geltenden und 
iiber 30 Jahre laufenden Pachtvertrag iibernahm die 
Deutsche Erd- und Steinwerk GmbH das Gelande. 
Am 4. Mai waren schon die ersten 100 Haftlinge aus 
Dachau eingetroffen. Ihnen folgten bis November in 
monatlichen Transporten 1805 weitere Kriminelle aus 
dem bayerischen Lager, aus Buchenwald und Sachsen- 
hausen. In unwirtlicher Gegend und bei rauhem Klima 
muBten sie das rechteckige Lager, terassenformig am 
Hang ansteigend, in die Bergwande hineinbrechen. Der 
Zugang war nur durch den SS-Bereich moglich. Der 
Steinbruch lag 300 Meter entfernt und 800 Meter 
hoch.23 

Ende 1938 belief sich die Kommandanturstarke auf 
45 SS-Leute. Kommandant war SS-Sturmbannfiihrer 
Jakob Weiseborn, vordem Lagerfiihrer in Sachsen- 
hausen und Buchenwald, ab Januar 1939 SS-Obersturm- 
fiihrer Karl Kiinstler.24 Im Marz 1939 befanden sich 
laut einer Notiz 2300 Haftlinge sowie drei SS-Hundert- 
schaften in Flossenbiirg, worauf Pohl am 5. April befahl. 

lung ..., S. 20; Arch. Lichten¬ 
burg, Nr. 704 G, 740, 734 u. 736; 
Statistisches Jahrbuch . . ., 1938, 
S. 79; Elling, S. 30f. 
22 ZStA Potsdam, Film 3608. 
23 Toni Siegert, Das Konzen¬ 
trationslager Flossenbiirg, in: 
Bavern in der NS-Zeit, Bd. II, 
S. 434fF. u. 437; ders., 30000 Tote 
mahnen! Die Geschichte des 
Konzentrationslagers Flossen- 

biirg mit seinen 100 Arbeits- 
lagern von 1938 bis 1945, Weiden 
1984, S. 11 ff.; Dok.-Zentrum, 
KZ und Haftanstalten, Buchen¬ 
wald, Nr. 8, Bl. 222f. u. 236f., 
Nr. 4/4/1, Bl. 803. 
24 Statistisches Jahrbuch ..., 
1938, S. 79; Siegert, Flossenbiirg, 
S. 437 u. 422., ders., 30000 Tote 
...,S. 29 f. 
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Kebruar . . . 
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April. 
Mai. 
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August .... 
September . 
Oktober . .. 
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574 

574 
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602 
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40 
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40 
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41 

41 

41 

43 

43 

43 

38 

38 

35 

35 

23 

23 

2 262 

2 m 

2 288 

8 129 

22M 

2 118 
1 346 

1417 

1417 

8 417 

1761 

8 751 

Zugehilri^e 

Januar .... 145 126 184 - 5 7 — — 5 10 1 411 

Februar .. . 145 126 182 — 5 7 — -- 5 10 1 ' 
481 

M&rz. 145 121 177 — 5 7 — — — 5 10 1 ' * 471 

April. 222 175 226 — 7 7 __ “ — 5 II 1 
654 

Mai. 220 175 228 — 7 7 — — — 5 11 

Juni. 219 175 228 — 7 7 — — — 5 11 1 ~ 6&J 

Juli. 219 175 228 — 7 7 — — — S II 1 653 

August .... 217 174 227 — 7 7 — 5 11 1 
648 

September . 217 174 227 — 7 7 — 5 11 

Oktober .. 217 174 227 — 7 7 — — — 5 11 

November . 197 199 235 13 8 6 1 — 1 12 13 1 ~ 2 581 

Dezember. . 197 199 235 13 8 6 1 — ■ 1 12 13 1 ~* 2 541 

Insgesamt 

Januar... 1798 1 75C 1262 115 123 — 9 — 111 152 51 — — 5 371 

Februar . 1 771 1 82C 1213 — 114 122 — 12 — 111 164 49 — — 5 376 

Marz. 1 772 1541 1478 — 106 124 — 15 — 112 174 48 — — 5 870 

April .... 3 335 2 482 1435 — 119 127 — 15 — 114 171 49 — — 7 847 

Mai . 3 275 2 982 1404 _ 130 135 — 17 — 138 172 49 — — 8 309 

Juni....: 3 19C 2 41C 2 22C — 138 136 — 17 — 133 170 48 — — 8 462 

Juli. 3 19C 2 41C 2 22C — 138 136 — 17 — 1&3 170 48 — — 8 462 

August .. 2504 2 302 2115 628 131 141 31 17 7 129 187 45 — - — 8 357 

September 2 504 2 362 2 115 628 131 141 31 17 7 129 187 45 — —* 8 357 

Oktober.. 2 504 2 362 2 115 628 131 141 31 17 7 129 187 45 — — 8 357 

November 2 522 2 695 ► 2 17€ 867 142 133 45 19 66 172 218 45 35 37 9172 

Dezeml>er 2 522 2 695 > 2176 867 142 133 45 19 66 172 218 45 35 37 9 172 Obersicht im »Statistischen 
Jahrbuch der SS« 1938 

das Lager musse »bis Ende Juli auf eine Belegstarke von 
3000 Mann und Unterkunftsmoglichkeit von 4 Hun- 
dertschaften gebracht werden. Der Termin ist unbedingt 
einzuhalten, da zu diesem Zeitpunkt eine Vollbelegung 

erfolgen soll.« Offenbar wegen des beschleunigten Aus- 
baus wurden aus Buchenwald am 26. April weitere 

238 Haftlinge herangebracht.25 
Im annektierten Osterreich hatte, wie die »Times« am 

30. Marz 1938 festhielt, zwei Tage zuvor der Gauleiter 

25 BA Koblenz, NS 3/415, un- Haftanstalten, Buchenwald, 
fol.; Dok.-Zentrum, KZ und Nr. 8, Bl. 208 ff. 

August Eigruber verkiindet, wegen seiner Verdienste urn 
den Nationalsozialismus werde Oberosterreich ein Kon- 
zentrationslager bekommen. In ihm seien alle Verrater 
aus ganz Osterreich einzukerkern. Hochstwahrschein- 
lich hing diese Ankiindigung damit zusammen, daB Ende 
Marz durch Eicke und Pohl sowie einen technischen 
Stab, von Flossenbiirg kommend, Gelande fur ein wei- 
teres Konzentrationslager und fur eine vierte SS-Toten- 
kopfstandarte gesucht und gefunden worden war. 

26 Archiv des Museums Maut- Arch. Mauthausen), Nr. A 6/ 
hausen, Wien (im folgenden: II/8. 

273 



Darauf sprach am 7. April Ahrens mit einem Linzer 
Geologen bei der Wiener Stadtverwaltung vor und teilte 
mit, »daB in Mauthausen ein staatliches Konzentrations- 
lager fur 3000 bis 5000 Leute errichtet werden soll«. Sie 
erhielten die Zusage, dafiir zwei Steinbriiche zur Verfii- 
gung zu stellen.27 Einen Monat spater folgten Verhand- 

lungen iiber einen Pachtvertrag in Hohe von jahrlich 
5000 RM und mit einer Laufzeit von zehn Jahren, der 
am 16. Mai abgeschlossen wurde. Am selben Tag be- 
gannen unter SS-Leitung 30 Zivilarbeiter in dem Stein- 
bruch zu arbeiten. 

Am 1. August trafen die ersten SS-Fiihrer, am 8. und 
26. August die ersten 600 kriminellen Haftlinge aus 
Dachau ein. Von dort folgten im Oktober 300 und im 
November 80 sowie 100 aus Sachsenhausen. Sie er- 
richteten bis 1939: 19 holzerne Baracken (52,6 Meter 
lang, 8,2 Meter breit) fur je 300 Gefangene, Kiiche, 
Wascherei, Wachtiirme, die Mauer, die den rechteckigen 
Haftlingsbereich umschloB, sowie auBerhalb des Lagers 
ihr Revier mit 80 Betten. Sie bauten SS-Unterkiinfte und 
legten StraBen an, meist aus Steinen des nahegelegenen 
Steinbruchs, die sie iiber eine unebene Stiege mit 186 Stu- 
fen heraufschleppen muBten. 

Im Marz 1939 befanden sich in Mauthausen 2500 Ge¬ 
fangene und zwei SS-Hundertschaften. Am selben Tag 
und mit selbem Text wie fur Flossenbiirg verlangte Pohl 
den Ausbau fur 3000 Haftlinge und vier Hundertschaf- 
ten.28 Kurz zuvor, am 21. Marz, waren rund 700 weitere 
Gefangene aus Dachau herangebracht worden. Im Mai 
schleppte die SS die ersten politischen Haftlinge aus 
Dachau, Osterreich und der CSR nach Mauthausen. 

Kommandant des Lagers war SS-Sturmbannfiihrer 
Albert Sauer, ab Februar 1939 SS-Standartenfiihrer 
Franz Ziereis, der aus Buchenwald kam. (Vgl. Tabelle 35) 

Als letztes groBes Konzentrationslager vor Kriegsaus- 
losung entstand Ravensbriick. Ende 1938 entsandte 
Sachsenhausen ein Arbeitskommando an den Schwedt- 
See bei Furstenberg/Havel. Es muBte zuerst fur sich ein 
kleines Lager aufbauen, dann - inzwischen auf 500 Haft¬ 
linge angewachsen - einen ausgedehnteren Komplex.29 
Der damalige Lageradjutant von Sachsenhausen, HoB, 
schrieb spater, daB Eicke das neue Lager fur 2000, Pohl 
hingegen schon fur 10000 weibliche Gefangene vor- 
sah.30 

Zunachst muBte das Aufbaukommando die Funda- 
mente fur die vier Meter hohe Lagermauer ausschachten 
und sie bauen. Innen befand sich ein nicht zu betretender 
Sicherungsstreifen, an der Mauer in 2,50 m Hohe elek- 

Tabelle 35 

Anzahl der Haftlinge und der SS-Leute im KZ Mauthausen, 1938/39 

Jahr Haftlinge am Jahresende SS-Leute am Jahresende 

Wachen Kommandantur 

1938 994 867 ' 66 
1939 2666 + 

+ Im August 1939 ca. 1400. 

Quelle: Marsalek, S. 131; Statistisches Jahrbuch ..., 1937, S. 51 und 
1938, S. 79. 

trisch geladener Draht. Sie umschloB analog Dachau 
ein rechteckiges Areal von mindestens 140 mal 260 Me- 
tern. Darin entstanden bis April 1939 im Eiltempo 
14 Unterkunftsbaracken — ca. 50 m lang, 8 m breit — 
fur je etwa 150 Frauen, zwei Revierbaracken und ein 
Holzbau fur die Kommandantur sowie Kiiche und Bad 
sowie mehrere Wirtschaftsbaracken, darunter fur die 
Schneiderei.31 Von der Lichtenburg aus verlangte der 
Lagerdirektor am 14. Marz auBerdem einen Bunker mit 
30 bis 40 Zellen. Denn es sei »unmoglich, die Ordnung 
im Lager aufrecht zu erhalten, wenn der Trotz dieser 
hysterischen Weiber nicht durch strengen Arrest gebro- 
chen werden kann«. Von einer hohen Mauer umgeben 
entstand ein Gefangnishof mit dem Zellenbau in L- 
Form. In ihm gab es 78 Zellen in GroBe von 2 mal 
2,50 m mit vergitterten und zu verdunkelnden Fen- 
stern.32 

Am 2. Mai teilte das Gestapa alien Staatspolizeistellen 
mit, ab 15. des Monats erfolge die Verlegung des Frauen- 
konzentrationslagers von der Lichtenburg nach Ravens- 
briick, am 11. Mai, Neueinlieferungen konnten in vier 
Tagen erfolgen.33 Am 18. Mai muBten 867 weibliche 
Haftlinge aus der Lichtenburg das neue Lager beziehen 
und es zusammen mit weiteren 680 bis August Einge- 
lieferten, darunter 440 Zigeunerinnen, in schwerer kor- 
perlicher Arbeit ausbauen. Sie wurden von SS-Auf- 
seherinnen angetrieben, die sich 1938/39 dafiir beworben 
hatten und zum Teil im KZ Lichtenburg fur diese 
Funktion gedrillt worden waren. Kommandant des 
Frauenlagers blieb bis 31. August 1939 Tamaschke.34 
(Vgl. Tabelle 36) 

Finanzierung 

Der Haushalt fur 1939/40 veranschlagte an Besoldungs- 
kosten fur SS-Leute in Konzentrationslagern 1,5 Mil- 
lionen RM. 

27 Widerstand und Verfolgung in 
Oberdsterreich 1934 — 1945. Eine 
Dokumentation, hg. vom Doku- 
mentationsarchiv des osterreichi- 
schen Widerstandes, bearb. von 
Brigitte Galanda u. a., Wien/ 
Munchen/Linz 1982, S. 544, 
Dok. XV/1/2. - Folgende An- 
gaben — soweit nichts anderes 
vermerkt — nach: Hans Mar¬ 

salek, Die Geschichte des Kon- 
zentrationslagers Mauthausen. 
Eine Dokumentation, Wien 
1980, S. 18f.,31,72f.,75f.,119f., 
131, 170, 197 u. 278. 

28 BA Koblenz, NS 3/415. unfol. 
29 Sachsenhausen-Hefte, Ausga- 
be5, S. 188. 
30 Arch. Auschwitz. Aufzeich- 
nungen von HoB. Bd. 4. Bl. 369. 

31 Sachsenhausen-Hefte, Ausga- 
be 5, S. 188. Ino Arndt, S. 102 u. 
110; Aktenauskunftdes IfZ Miin- 
chen v. 4. 12. 1981. 
32 BA Koblenz NS 3/415, unfol.: 

Aktenauskunft des IfZ Munchen 
v. 4. 12. 1981. 
33 ZStA Potsdam, Film 2436. 

34 Arndt, S. 102 u. 108; Hdft- 
lingsnummernzuteilung . .., 
S. 28; Elling, S. 33. 
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Tabelle 36 

Anzahl der SS-Fuhrer und -Mannschaften in KZ-Kommandanturen, 1936 bis 1939 

Lager 1936 1937 1938 1939 

Fiihrer 

hohe- unte- 
ren ren 

Mann¬ 
schaften + 

Fiihrer Mann- Fiihrer 
schaften 4 

Mann¬ 
schaften + 

Fiihrer Mann- 
rer schaften4 

hohe- 
ren 

unte- 
ren 

hohe- unte- 
ren ren 

Ranges Ranges Ranges 

Dachau 
Columbia-Haus 
Sachsenhausen 
Lichtenburg 
Sachsenburg 
Bad Suiza 
Buchenwald 
Flossenbiirg 

81 
26 + 
67 
34 
32 
17 

10 

8 

104 

100 

102 10 
6 

122 

162 
14 

129 
38 

Mauthausen 
1 J uu 

Zusammen 6 19 244 7 26 306 11 41 525 60 700 

+ Jeweils am Jahresende. 
+ + Marz 1939. 

+ + + Oktober 1936. 

Quelle: Dienstaltersliste . . ., 1936, 1937,1938, passim; Statistisches Jahrbuch . ., 1937, S. 51, und 1938, S. 79; BA Koblenz, R 2/12 164, Bl. 46. 

161 

Referat II D 

I.I p Allg.Hr, 37 300, 

Berlin, den 29- MSrz 1938. 

J 

An 
alle Referate der Abteilungen II und III 

im Hause. 

Nach Mitteilung des Konzentrationslagers iloringen sind 

im Laufe der letzten Zeit, zuletzt arii 21. V&rz 1938, alle weih- 

lichen Schutzhaftlinge in das Konzentrationslager llohtenbarg 

UberfUhrt worden.. Ich bitte daher, samtliche Anfragen weibliche 

Haftlinge betreffend in Zukunft an das neue Lager zu riohtfo. 

gez'^ur^ Be^dorf f. 

I ’ ” * 5 Bfiglaubigt; 

O // > & 

> <o iCai'z 1'e iangestellte. 
Bl. 
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Fur Haftlingsbekleidung, 43,45 RM pro Gefangenen 
im Jahr, wurden 1938/39 hingegen nur 1,1 Millionen 
ausgegeben; fur das folgende Etatjahr waren 2,1 Mil¬ 
lionen RM vorgesehen. Die Haftlingsverpflegungsko- 
sten, 60 Pfennige pro Kopf und Tag, betrugen 1938/39 
fiinf und sollten 1939/40 liber 6,5 Millionen RM errei- 
chen, das hieB, dem Betrag lagen 30000 KZ-Insassen 
zugrunde. AuBerdem sah die Planung fur die Be- 
handlung Erkrankter 688000 und fur Medikamente 
635000 RM vor.35 Weit hohere Summen verschlangen 
die Neu- und Umbauten der Konzentrationslager. 

Benedikt Kautsky, vom Mai bis September 1938 in 
Dachau, danach bis 1942 in Buchenwald, vermutete, daB 
die Kommandanturen »standig die ihnen vorgeschrie- 
benen Budgetansatze iiberschritten«. Um »ihre eigene 
Lotterwirtschaft im eigenen Interesse weiterfiihren zu 
konnen«, beschnitten sie dann Ausgaben, die sich zugun- 
sten der Haftlinge und deren Arbeits- und Haftum- 
standen auswirken konnten.39 

Kleinere und 
Nebenlager 

Tabelle 37 

Ausgaben fur KZ-Bauten, 1937 bis 1939 

Lager Baukosten (RM) Insgesamt 

1937 1938 1939 

Dachau 
Sachsenhausen 
Buchenwald 
Flossenbiirg 
Mauthausen 
Ravensbriick 

5975252 8849000 5030228 

3500000 
4405000 
5913000 
2205000 
2500000 
2477000 

Quelle: BA Koblenz, NS 3/479, Bl. 167. 

Das {Crematorium in Buchenwald beispielsweise sollte 
laut Antrag vom 18. Juni 1938 bei der IKL 14000 RM 
kosten.36 Fur weitere Bauten verlangte Best am 26. No¬ 
vember 1938 vom Reichsfinanzministerium liber 7,6 Mil¬ 
lionen, davon flir Dachau und Sachsenhausen je 730000, 
flir Buchenwald 2319000, fiir Flossenbiirg und Maut¬ 
hausen je 1500000 RM.37 (Vgl. Tabelle 38) 

Als Einnahme sollte die SS fiir den Einsatz von 
Haftlingen in ihren Betrieben pro Tag und Gefangenen 
30 Pfennige an die Reichskasse abflihren. Der Haushalt 
1939/40 schatzte sie auf eine Million RM.38 

Tabelle 38 

Bauwerte und Unterhaltungskosten von Konzentrationslagern, 1939 
(in RM) 

Lager Wert Unterhaltungskosten 

Dachau 3075000 61500 
Sachsenhausen 3805000 76100 
Buchenwald 5303000 106060 
Flossenbiirg 1300000 19500 
Mauthausen 1000000 + 15000 
Ravensbriick 800000+ + 12000 

+ Nach anderer Angabe vom Oktober 1939: 1477000 RM. 
+ + Laut selber Aufstellung: 1667000 RM. 

Quelle: BA Koblenz, NS 3/183, unfol. 

35 BA Koblenz, NS 3/479, 37 Ebenda, R 2/12 164, Bl. 30. 
Bl. 150, 157f. u. 163. 38 ZStA Potsdam, Fall 11, 
36 Ebenda, NS 3/479, Bl. 161, Bd. 485, Bl. 98, Dok. NG-4456. 
R 2/12 163, Bl. 42. 

Bezliglich der 1936 noch existierenden kleineren Lager 
schrieb der Chef der Sicherheitspolizei und des SD am 
3. Mai 1940 Himmler, Konzentrationslager dlirften nur 
die der IKL unterstellten Lager heiBen. Er erinnerte 
daran, daB fiir Hamburg-Fuhlsbiittel, Kislau und Welz- 
heim »die Umbenennung in >Polizeigefangnis< auf dies- 
seitige Anordnung schon im Jahre 1936 zur Abwehr 
von Hetz- und Greuelpropaganda durchgefiihrt wor- 
den« ware. Fuhlsbiittel, hatte Eicke im Mai 1936 erklart, 
sei keines der iiblichen Konzentrationslager, »vielmehr 
eine Art Polizeigefangnis zur Verwahrung der Schutz- 
haftlinge bis zur Zufiihrung an die Gerichte oder 
Uberweisung an ein preuBisches Konzentrationslager«. 
Doch fiihrte es zumindest bis Januar 1937 im Stempel 
die Bezeichnung Konzentrationslager und bis Kriegs- 
ende befanden sich dort Gestapo-Haftlinge.40 Auch 
zeigte die Begriindung von 1940, daB sich am Charakter 
dieser Haftstatten nichts Wesentliches anderte. Aus 
Kislau wurden die letzten Schutzhaftlinge im Marz 1937 
nach Dachau gebracht. Doch schon am 20. Juni 1936 
hatte die Politische Polizeikommandantur bestimmt, 
ehemalige Fremdenlegionare in das Durchgangslager 
Kislau einzuweisen. Das Gestapa wiederholte die Order 
am 21. Juli 1937. In Welzheim lagen noch 1938 Schutz¬ 

haftlinge.41 
Mitte 1936 begann mit dem Haftlingseinsatz auBer- 

halb des Lagerbereiches eine neue Etappe im KZ- 
System. Das KZ Dachau griindete nach der Annexion 
Osterreichs erstmals AuBenlager in St. Gilgen in Salz¬ 
burg und St. Wolfgang in Oberosterreich, um Land- 
hauser fiir SS-Fiihrer bzw. am Wolfgangsee fiir den 
Kommandanten Loritz eine Villa zu erbauen. Dazu 
muBten zehn Haftlinge in 23 Tagen das Gelande roden 
und Fundamente legen. Nachts wurden sie im ortlichen 
Gefangnis eingeschlossen. Das Haus errichtete dann eine 
Haftlingsgruppe aus Fachleuten.42 Von Buchenwald 
riickten spatestens seit dem 15. November 1938 taglich 
Arbeitsgruppen nach Berlstedt aus, ca. 20 km vom 
Ettersberg entfemt. Diese betrieben fiir die Deutsche 

39 Kautsky, S.261f. 
40 ZStA Potsdam, Film 14428; 
Timpke, S. 24f.; Gestapo-Gefdng- 
nis Fuhlsbiittel, S. 39. 

41 Schatzle, Stationen ..., S. 44 
u. 57; ZStA Potsdam, Film 2435; 
BA Koblenz, R 58/264, Bl. 291. 
42 Verzeichnis der Haftstatten 
..., S. 87 u. 93f.; Berben, S. 79. 
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Erd-und Steinwerke ein Klinkerwerk. Anfang 1939 

folgte ein weiteres Buchenwalder AuBenkommando 

nach Tonndorf.43 
Von Sachsenhausen weiter entfernt entstanden dessen 

erste Nebenlager, zunachst bei Hamburg. Hier hatte die 
Stadtverwaltung schon 1935 einen Plan und Kosten- 
anschlag fur ein neues Konzentrationslager eingereicht. 
Eicke lieB daraufhin einen Entwurf fur einen Neubau 
anfertigen, »gleich etwas Dauerhaftes und fur die weitere 
Zukunft«. 1936 war der Plan zu einem »Konzentrations- 
lager fur ganz Norddeutschland« gediehen. 

Mit der Verwirklichung der politischen Absicht konn- 
te begonnen werden, nachdem die Deutschen Erd- und 
Steinwerke am 3. September 1938 in Neuengamme bei 
Hamburg 50,6 Hektar mit einer stillgelegten Ziegelei 
erworben hatten. Pohl teilte zehn Tage darauf dem 
Hamburger Stadtkammerer mit, daB »die Wiederauf- 
nahme des Betriebes im Rahmen der Arbeitsbeschaffung 
fur die sehr zahlreichen Nichtstuer in unseren Konzen- 
trationslagern« erfolgen werde. Die Stadtverwaltung 
akzeptierte bereitwillig das Angebot, fur die geplanten 
GroBbauten Ziegel zu erwerben und stellte spiiter - 
1940 - fur das Werk ein Darlehen von einer Million 

RM zur Verfiigung. 
Am 13. Dezember 1938 schleppte die SS die ersten 

100 Haftlinge aus Sachsenhausen nach Neuengamme 
und steckte sie in das alte Fabrikgebaude. Sie ignorierte 
dabei bau- und feuerpolizeiliche Vorschriften, handelte 
es sich doch, wie Pohl im Marz 1939 Einwande zuriick- 
wies, nur um Gefangene, fur die solche Richtlinien und 
Vorkehrungen nicht galten. Zum selben Zeitpunkt trafen 
weitere 400 Haftlinge aus Sachsenhausen ein, dem das 
Nebenlager bis Juni 1940 unterstellt blieb.44 

Die zweite Sachsenhausener Filiale befand sich bei 
Niederhagen im Landkreis Paderbom. Hier hatte Himm¬ 
ler 1934 die Wewelsburg ubernommen, um sie — wie 
er im November 1938 SS-Gruppenfiihrern mitteilte — 
zu deren Tagungsort ausbauen zu lassen.45 Nachdem 
die hier zunachst tatigen Arbeitsdienstangehorigen im 
Juni 1938 zum sogenannten Westwallbau abgezogen 
worden waren, meldete die »Biirener Zeitung« am 
27. Marz 1939, ab 1. April wiirden 100 Straflinge zu 
Bauarbeiten an der Wewelsburg eintreffen; ein Lager 
sei schon vorbereitet. Doch verzogerte sich der Antran- 
sport bis 10. Mai. Die 100 Haftlinge aus Sachsenhausen 
kampierten unterhalb der Burg in einem provisorisch 
umzaunten Zelt und brachen Baumaterial fur die Burg 
im Steinbruch. Zugleich muBten sie am gegeniiber- 
liegenden Hang roden, das Gelande mit Stacheldraht 
sichern, zwei holzere Wachtiirme und bis August zwei 
50 mal 8 Meter groBe Baracken, die eine als Unterkunft, 
die andere als Kiiche, Kammer und Revier, sowie eine 
dritte Baracke fur die SS-Leute auBerhalb des Zauns 
aufstellen. Kommandofuhrer bei der Wewelsburg war 

43 Georg, S. 49; Verzeichnis der nach: Timpke, S. 23; Johe, S. 15ff. 
Haftstatten ..., S. 33 u. 60. u. 50ff. 
44 Alle Angaben und Zitate 45 ZStA Potsdam, Film 3608. 

SS-Untersturmfuhrer Wolfgang Plaul. Bei Kriegsaus- 
bruch muBten die Haftlinge ins Stammlager zuriick. 
Andere setzten ab 11. Dezember 1939 die Arbeiten an 
der Burg fort, die ab 1940 die Dresdner Bank AG 

kreditierte.46 

Angepaftte Strukturen 

Ab 1936 vereinheitlichte und perfektionierte sich das 
KZ-System noch mehr. Ein undatiertes Schriftstiick 
uber »Zweck und Gliederung der Konzentrationslager 
definierte sehr weitgefaBt, in ihnen seien »alle diejenigen 
volks- und staatsfeindlichen Personen zu verwahren, die 
durch ihr Verhalten den Bestand und die Sicherheit des 
Volkes und Staates gefahrden, denen also aus Sicher- 
heits-, aus erzieherischen oder aus vorbeugenden Griin- 
den auf Grund gesetzlicher Bestimmungen die personli- 
che Freiheit entzogen werden muB«. Die Dienstaufsicht 
uber die Konzentrationslager habe der IKL, der un- 
mittelbar Himmler unterstellt sei. Weiter besagte der 
Text, an der Spitze eines Konzentrationslagers standen 
ein Lagerdirektor und mehrere SS-Fuhrer mit dem 
notwendigen Personal. Die Lagerleitung gliedere sich in 
Kommandantur mit Adjutantur, Politischer Abteilung, 
Abteilung Schutzhaftlager, Verwaltung und Lagerarzt. 

Rudolf HoB gab spater an, daB diese Einteilung ab 
1936 gait, wobei er die Leitung noch um die Wachtruppe 
erganzte. Der Kommandant, so notierte er, war fur den 
Gesamtbereich des Lagers verantwortlich und muBte 
seine Sicherheit gewahrleisten. Jeder wichtige Vorgang 
sollte ihm sogleich gemeldet werden. Im Alarmfall - 
Flucht, Ausbruch, Meuterei - stand ihm der Wach- 
sturmbann bis zum letzten Mann zur Verfiigung, uber 
den er voile Befehlsgewalt hatte. Weiter muBte der 
Kommandant fur die Haftlinge Arbeitsmoglichkeiten 
finden und kontrollieren, die Arbeitszeit festlegen usw. 

Der Adjutant fungierte als Vorgesetzter der SS-Leute 
im Kommandanturstab. Er bearbeitete den gesamten 
Schriftverkehr sowie Disziplinarangelegenheiten und 
uberwachte die Strafen. Gab es keinen geeigneten SS- 
Fiihrer oder -Unterfiihrer, oblag dem Adjutanten auch 
die weltanschauliche Schulung des Kommandantursta- 
bes. Er war fur Waffen, Munition und Gerat verantwort- 

lich. , 
Der Leiter der Politischen Abteilung kam stets von der 

Geheimen Staatspolizei und unterstand der fur das 
jeweilige Lager zustandigen Stelle der Gestapo. Er 
verfiigte Gestapo uber Krafte aus dem Kommandantur¬ 
stab. Die Politische Abteilung fiihrte Vernehmungen 
durch, war verantwortlich fur die Haftlingskartei und 
-akten. Sie erfaBte die Neueingewiesenen, leitete bei 
Flucht die Fahndung ein, teilte bevorstehende Ent- 

46 Alle Angaben nach: Wewels¬ 
burg, S. 43, 70ff. u. 332ff.; Ha¬ 
rold Meyer, Wewelsburg. SS- 
Burg, Konzentrationslager, 

Mahnmal, ProzeB, Paderbom 
1982, S. 37 u. 42f. 
47 BA Koblenz, NS 3/vorl. 
Nr. 391, unfol. 
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lassungen den zustandigen Polizeistellen mit und nahm 
die Entlassungen vor. Bei ungewohnlichen Todesfallen 
muBte sie die Staatsanwaltschaft informieren, in alien 
Todesfallen die Angehorigen verstandigen. Sie veranlaB- 
te die Uberfiihrung der Leichname in das nachste 
Krematorium und lieB die Urnen an Friedhofe der 
Heimatorte versenden. Ober jede Veranderung bei Haft- 
lingen muBte sie die einweisende Dienststelle unter- 
richten. Der Erkennungsdienst, der Fotos, Fingerab- 
driicke und Beschreibungen der Gefangenen anfertigte, 
gehorte zur Politischen Abteilung.48 

Der Schutzhaftlagerfuhrer war fur den Haftlingsbe- 
reich verantwortlich, wobei er sich eines Uberwachungs- 
systems bediente. Er setzte Haftlinge als Block- und 
Lageralteste sowie in andere Funktionen ein oder loste 
sie ab, wies Neuzugange ein und befahl zu Entlassenden, 
zu schweigen. Er sollte auf Sauberkeit im Lager achten, 
die Arbeitsstellen uberpriifen, Kranken den Revierbe- 
such genehmigen, Fluchtmoglichkeiten beseitigen, Be- 
richte fiber die Fiihrung von Haftlingen fur die Geheime 
Staats- oder die Kriminalpolizei vorlegen, dem Kom- 
mandanten StrafmaBnahmen unterbreiten, den Arrest 
kontrollieren usw. 

Dem Schutzhaftlagerfuhrer unterstand der Rapport- 
fiihrer. Er beaufsichtigte die Appelle, das Vorfiihren von 
Gefangenen bei anderen Lagerstellen und den Vollzug 
von Strafen. Die ihm zugeteilten Blockfiihrer muBten 
die Baracken und deren Insassen sowie Arbeitsstellen 
beaufsichtigen, die Block- und Stubenaltesten iiber- 
wachen sowie die Gefangenen des Blocks beurteilen. 
Der Arbeitsdienstfiihrer sollte die Arbeitskommandos 
zusammenstellen, sie zu den Arbeitsstatten befehlen und 
dort kontrollieren sowie die Posten von der Wacheinheit 
anfordern. Ihm unterstanden Arbeitskommandofiihrer. 

Die Postzensurstelle war dem Lagerkommandanten 
zugeordnet, der Lageringenieur, zustandig vor allem fur 
die Sicherungseinrichtungen, der Verwaltung. 

Die Verwaltung war verantwortlich fur Unterkiinfte, 
Verpflegung und Bekleidung sowie wirtschaftliche An- 
gelegenheiten. Ihr unterstand die Kammer mit dem 
Haftlingseigentum. 

Der Lagerarzt sollte sich um die hygienischen und 
sanitaren sowie die medizinischen Einrichtungen kiim- 
mem. »Simulanten, die sich von der Arbeit driicken 
wollen, hat er zur Bestrafung zu melden.« Der Lagerarzt 
verfiigte iiber die SS-Sanitater sowie Haftlingspfleger. 

Die Wachtruppe stellte die von der Lagerkomman- 
dantur angeforderte Zahl der Posten. Sie unterstanden 
wahrend dieses Dienstes dem Lagerkommandanten. Ihr 
Fuhrer war insbesondere fur die Lagersicherheit verant¬ 
wortlich. Ansonsten wurde die Wachtruppe militarisch 
ausgebildet.49 

48 Arch. Auschwitz, Aufzeich- 
nungen von HoB, Bd. 4, S. 390ff. 
— Der Arbeitsplan der Politi¬ 
schen Abteilung des KZ Dachau 
vom 1.9. 1937 glich den HoB- 

Notizen (ZStA Potsdam, Film 
1575). 
49 Arch. Auschwitz, Aufzeich- 
nungen von HoB, Bd. 5, S. 400fT. 
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Zensierter Brief aus dem KZ Lichtenburg 

Die Dienstvorschriften fur die Wachmannschaften 
flihrten eine deutliche Sprache. Die des KZ Buchenwald 
vom Juli 1938 besagten: Die Truppe sichere das Lager 
gegen Angriffe von innen und auBen, verhindere Flucht- 
versuche und unterbinde Massenausbriiche oder Revol- 
ten der Haftlinge. Die Posten auf den Tiirmen sollten 
dabei oder bei Betreten der sogenannten neutralen Zone 
durch Gefangene sofort auf sie schieBen. Fur Posten an 
Arbeitsstellen gait: Arbeite ein Haftling nachlassig oder 
gebe freche Antworten, miisse er sogleich festgenommen 
und dem Lagerfiihrer vorgefiihrt werden. Annahern 
oder Kontakte Fremder zu Gefangenen seien zu verhin- 
dern. »Eine etwa beabsichtigte Flucht muB unter alien 
Umstanden unterbunden werden . . . Wer Anzeichen zur 
Flucht macht, wird ohne Anruf erschossen.« Dabei 
muBten sich alle anderen Haftlinge auf den Boden 
werfen. Falls sich einer erhebe, sei »riicksichtslos von 
der Waffe Gebrauch« zu machen. 

Diese Vorschriften stammten deutlich aus anderen 
Lagern wie Sachsenburg vom 20. Januar 1936, da in 
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ihnen von der Lagermauer die Rede war, die es in 

Buchenwald nicht gab.50 
Durch IKL-Befehl vom 8. Februar 1937 hieBen ab 

sofort die Gefangenenkompaniefuhrer der SS Block- 
fuhrer, die Gefangenenkompanie Block, die Gefan- 
genenfeldwebel Blockalteste und die Korporalschafts- 
fuhrer Stubenalteste. Dem folgte 1938/39 Zug urn Zug 
die Einfiihrung der blau-weiB gestreiften Haftlingsklei- 
dung, die die Dachauer Werkstatten anfertigte. Statt der 
bisherigen Armbinden oder sonstigen Markierungen 
muBten die Lagerinsassen darauf verschiedenfarbige 

50 Ceskoslovenskv sva/ Protifa- Sachsenburg: ITS Arolsen, Hist, 
sistickych Bojovni'ku, Federalni Abt., Sachsenburg, Nr. 1, 
vybor, Archiv, Prag, K. 51; fur Bl. 145. 

Dreiecke samt Streifen mit Haftlingsnummer an die 
linke Jackenseite und das rechte Hosenbein nahen. Sie 
kennzeichneten die einzelnen Gefangenenkategorien. 
rot politische Schutzhaftlinge; blau ehemalige Emi- 
granten; violett Bibelforscher; schwarz sogenannte Aso- 
ziale; grim Kriminelle in befristeter Vorbeugungshaft 
oder Sicherungsverwahrung. KZ-Insassen mosaischen 
Glaubens oder jiidischer Herkunft muBten einen gelben 
Winkel zusatzlich zu dem anderen tragen, so daB beide 

einen sechseckigen Stern bildeten.51 

51 ITS Arolsen, Hist. Abt., 
Sachsenburg, Nr. 11, Bl. 92; Beh- 
ning, S. 58. 
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Auffiillen der Lager 

Das Schutzhaftdezernat II 1 D der Gestapo-Zentrale 
lieB nach wie vor politische Haftlinge in Konzentra- 
tionslager einweisen, seit 1936 aus alien deutschen 
Landern, ab 1938 auch aus den annektierten Gebieten. 
Seit Februar 1937 trug es die Amtsbezeichnung II D. 
Im folgenden Monat nahm die Stelle des Kriminalrats 
Futh als Dezernatsleiter Emil Berndorff ein, erneut ein 
promovierter Jurist. Er trat im November 1937 der SS 
bei und avancierte im Juni 1938 zum Regierungs- und 
Kriminalrat, im September dieses Jahres zum SS-Haupt- 
sturmfuhrer. Berndorff unterstanden 1937/38 funf Sach- 
bearbeiter, die — bis auf einen — gleichfalls schon in 
der Weimarer Republik Polizeidienst geleistet hatten. 
Drei von ihnen gehorten ab 1937 und spater der SS, 
einer ihr iiberhaupt nicht an. 

Das Dezernat befand sich bis Fruhjahr 1938 im 
Hause des Gestapa in der Berliner Prinz-Albrecht- 
Str. 8, und zog dann in ein benachbartes Gebaude in 
der Wilhelmstr. 98. 

Schutzhaft fur 
politische Gegner 

Nach Verhaftungen stellten Gestapo-Stellen bei ihrer 
Zentrale Schutzhaftantrage, denen Vernehmungspro- 
tokolle, Personalbogen mit Foto, Fuhrungszeugnisse, 
arztliche Bescheinigung der Haft- und Lagerfahigkeit 
sowie zwei Schutzhaftkarteikarten beilagen. Das Ber¬ 
liner Dezernat entschied iiber die Antrage und legte 
sie dem Leiter der Gestapo-Abteilung II zur Bestati- 
gung vor. Darauf gingen die Anweisungen an die 
regionale Stelle zuruck. Sie lieB den Haftling in das 
nachstgelegene Konzentrationslager schaffen.1 Dafur 
gait die Regelung: mannliche Schutzhaftlinge aus den 
zentralen, nordlichen und westlichen Gebieten nach 
Sachsenhausen, aus den nordwestlichen und westlichen 
Territorien sowie aus Sachsen, Thiiringen, Hessen und 
Nordbayern nach Buchenwald, aus dem siiddeutschen 
Bereich nach Dachau. Zentrale Anweisungen konnten 
diese Einteilung durchbrechen.2 

Neben den Antragen auf Schutzhaft und ihrer Ver- 
langerung kontrollierte das Berliner Dezernat die Er- 
ledigung, entschied iiber Entlassungen, fiihrte die Schutz- 

haftkartei und arbeitete entsprechende Anweisungen 
aus.3 

So diirfte es sich an dem RunderlaB vom 26. Oktober 
1936 beteiligt haben, der besagte: Eine Frist der KZ- 
Haft solle nicht konkret, sondern als »bis auf weiteres« 
angegeben werden. Fliisterpropaganda iiber die lange 
Dauer sei zur erhohten abschreckenden Wirkung er- 
wiinscht ebenso wie iiber Priigelstrafen in Konzentra- 
tionslagern.4 Die Dezernatschiffre trug der durch Heyd- 
rich unterschriebene ErlaB vom 17. Dezember iiber 
genauestes Beachten und peinlichstes Einhalten der 
Schutzhaftbestimmungen fur politische Haftlinge. »Die 
Schutzhaft darf nur bei einer wirklichen Gefahrdung 
der Staatssicherheit oder bei groben VerstoBen gegen 
die durch die Volksgemeinschaft begriindete Pflicht 
verhangt werden. Sie darf nicht als Mittel zur Auf- 
klarung oder Ahndung aller moglichen Vergehen ver- 
wendet werden, sondern nur als Mittel zur Bekampfung 
der wirklichen Staats- und Volksfeinde«. Denn sie sei 
»die scharfste Waffe der Geheimen Staatspolizei.« Von 
»Schutzhaft zum eigenen Schutze« ware »nur in den 
allerdringendsten Fallen Gebrauch zu machen«.5 

Der ErlaB beabsichtigte eine einheitliche Handhabung 
in dem zusammengeschlossenen Terrorapparat. Die 
Schutzhaft dehnte sich — offenkundig mit Blick auf 
Aggressionen und Krieg — bald aus. Der neue ErlaB 
vom 25. Januar 1938, gezeichnet mit Reichsministerium 
des Inneren, Hauptamt Sicherheitspolizei, Abteilung 
Verwaltung, Dezernat Organisation, und offenkundig 
auf II D zuriickgehend, hob zwar alle bisherigen Schutz- 
haftregelungen auf, doch blieb das fur die Haftlinge 
vollig bedeutungslos. Inhaltlich verzichtete die neue 
Regelung namlich nur auf die demagogische, nun von 
den Machthabern nicht mehr als erforderlich erachtete 
Behauptung, die Schutzhaft stelle Ausnahmerecht fur 
Ausnahmezeiten dar. Jetzt definierte man sie vielmehr 
als »ZwangsmaBnahme der Geheimen Staatspolizei zur 
Abwehr aller volks- und staatsfeindlichen Bestrebun- 
gen«. Das bedeutete: Diese Haft anzuordnen, obliege 
ausschlieBlich der Gestapo; zu vollstrecken sei sie nur 
in Konzentrationslagern. Der RunderlaB charakteri- 
sierte damit die Schutzhaft als das, was sie seit dem 
Fruhjahr 1933 ohnehin war: ein systemimmanenter Be- 

standteil des vielseitigen Mosaiks des Naziterrors. Das 

1 Der Generalstaatsanwalt beim 
Kammergericht Berlin. Anklage- 
schrift in der Strafsache gegen 
Fritz Wohm und weitere Be- 

schuldigte v. 14.7.1968, S. 71, 
113f., 6fT. u. 109. 
2 Buchenwald, S. 64. 

3 Der Generalstaatsanwalt ..., 
S. 654. 
4 Das Sonderrechl . .., S. 174. 

5 Allgemeine Erlafi- 
sammlung (des Reichssicherheits- 
hauptamtes), o. O., o. J., 
2 F Villa, S. 2f. 
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zeigte sich am deutlichsten in der nunmehr expressis 
verbis verkiindeten totalen Gesetzlosigkeit beim Anord- 
nen dieser administrativen Haft. Der stellvertretende 
Chef der Sicherheitspolizei, der Jurist Best, frohlockte 
daraufhin in einer zeitgenossischen Zeitschrift: »Damit 
ist nach Beseitigung aller bestehenden rechtlichen Schran- 
ken als selbstverstandlich vorausgesetzt, daB die zu- 
standigen staatlichen Einrichtungen — vor allem die 
Polizei — in unmittelbarer normenfreier Anwendung 
der Staatsgewalt die erforderlichen MaBnahmen zu 

treffen haben.«6 
Das Gestapa ordnete daraufhin unter anderem am 

6. April 1938 an, Horer des Moskauer Rundfunks in 
Schutzhaft zu nehmen.7 Auch hinsichtlich ehemaliger 
Emigranten hatten sich die Repressalien verscharft. 
Das Gestapa wiederholte am 18. Januar 1937 seine 
Weisung, sie festzunehmen und in ein sogenanntes 
Schulungslager einzusperren. Das bedeutete nichts an- 
deres als ein Konzentrationslager, nach der Einteilung 
vom 5. April nordlich der Linie Koln-Erfurt-Dres¬ 
den-Breslau namlich Sachsenhausen, siidlich davon 
Dachau, fur Emigranten aus der CSR, soweit sie die 
preuBische und sachsische Grenze iiberschritten, Sach- 
senburg, fur Frauen Moringen und fur Juden Dachau. 
Am 31. August wurden die Bestimmungen fiber die 
Emigranten prazisiert. Laut Eickes Befehlsblatt vom 
1. Marz unterstanden sie dem Gestapa-Dezernat II B.8 
Es war gleichfalls fur Bibelforscher zustandig und erlieB 
am 22. April 1937 weitere Bestimmungen fur deren 
Schutzhaft: bei Verdacht der Betatigung, bei Verweige- 
rung des Feuerwehr-, Luftschutz- und Wehrdienstes 
sowie nach Entlassung aus Justizhaft. Die Anweisung 
unterstrich: »Beziiglich der Dauer der Schutzhaft ist 
ein strenger MaBstab vor allem dann anzulegen, wenn 
es sich um einen Funktionar der IBV (Internationale 
Bibelforschervereinigung — d. Verf.) oder um eine 

bereits riickfallige Person handelt.«9 
Fur Fremdenlegionare erfolgte — obwohl sie schon 

langst eingekerkert wurden — wohl friihestens Ende 
1939 durch die Gestapo-»Dienstanweisung zur Bekamp- 
fung des Landesverrates« eine zusammenfassende Be- 

stimmung.10 
Gleich nach dem ersten Einmarsch in einen anderen 

Staat warfen die Nazis auslandische Staatsburger in 
Konzentrationslager. Im annektierten Wien stellte die 
Gestapoleitstelle aus Gefangnissen und anderen Haft- 
statten am 1. April 1938 den ersten Transport zu- 
sammen. Unter den 151 Deportierten befanden sich 
Minister und hohere Beamte des Bundeskanzleramtes, 
der Biirgermeister, Beamte der Polizeidirektion von 
Wien, des Generalinspektorats, Gendarmerieoffiziere, 

darunter auch der Kommandant des osterreichischen 
KZ-ahnlichen Anhaltelagers Wollersdorf, Funktionare 
der austrofaschistischen Vaterlandischen Front und 
des Heimatdienstes sowie Kommunisten, Sozialdemo- 
kraten und jiidische Kaufleute. Sie trafen am 2. April 
in Dachau ein. Weitere Transpose folgten am 25. und 
31. Mai mit 163 bzw. 624 politischen Haftlingen.11 Im 
August 1938 verschleppten die Nazis 20 osterreichische 
Kommunisten und Sozialdemokraten nach Sachsen¬ 
hausen. Am 24. September gingen aus Wien 454 Ge- 
fangene nach Buchenwald mit der Order ab, sie als 
Polizei-, nicht als Schutzhaftlinge zu fuhren.12 Un- 
mittelbar darauf, am 29. September, befahl der Inspek- 
teur der Sicherheitspolizei in Osterreich, Funktionare 
der KPO und SPO, von denen anzunehmen sei, daB 
sie sich illegal betatigten, zu verhaften. Ein Teil von 
ihnen, gegen den keine gerichtlich verwertbaren Be- 
weise vorlagen, wurde in Konzentrationslager gewor- 

fen.13 
Gleich nach der Annexion tschechischer Grenzgebiete 

verbrachte man am 8. Oktober 1938 fast 150 sudeten- 
deutsche Kommunisten und Sozialdemokraten nach 
Dachau. Doch war das nur ein Teil der von dort 
Eingekerkerten. Der Regierungsprasident von Ober- 
und Mittelfranken nannte fur Oktober die Inschutz- 
haftnahme von 223 Sudetendeutschen, fur November 
von 47, fur Dezember von nochmals 232 und fur Januar 
1939 von weiteren 59. Am 7. November 1938 hatte er 
festgehalten: »Nach dem Bericht der Staatspolizeistelle 
Regensburg wurden von (Sudetendeutschen - d. Verf.) 
Freikorps und Einsatz-Detachements (der Sicherheits¬ 
polizei und des SD - d. Verf.) als >Gegner< rund 750 
Personen festgenommen. Sie muBten wegen Uberfullung 
der Gefangnisse groBtenteils in das Konzentrationslager 
Dachau verbracht werden. Die Nachprufung der Stich- 
haltigkeit der Angaben ist im Gange; es hat sich schon 
jetzt herausgestellt, daB bei sehr vielen, vielleicht der 
Mehrzahl der Falle, den Anzeigen lediglich personliche 
Feindschaft und Gehassigkeit zugrundelagen. In diesen 
Fallen erfolgte sofortige Entlassung.« Das Dezernat II D 
der Gestapo-Zentrale stellte am 24. Dezember ebenfalls 
fest, daB viele mit der »Begriindung« inhaftiert worden 
waren, einer marxistischen Partei anzugehoren, sich 
»deutschfeindlich« betatigt zu haben oder Tscheche zu 
sein. Oft fehlten auch Angaben, und bei Nachpriifungen 
habe sich herausgestellt, daB die Vorwurfe stark uber- 

trieben oder ganz haltlos waren.14 
Andere Auslander traf die Ausweisungshaft in Kon- 

zentrationslagern. Dazu befahl Himmler am 26. Mai 
1937: Staatenlose Auslander seien in die Lager einzu- 
weisen, wenn ihr Abschieben bisher nicht gelungen 
ware und es wegen ihrer Gefahrlichkeit oder besonderen 

6 Ebenda, S. 3fT.; Gunther Wie- 
land. Die normativen Grundla- 
gen der Schutzhaft in Hitler- 
deutschland, in: Jahrbuch fur Ge- 
schichte, 1982, Bd. 26, S. 101. 
7 ZStA Potsdam, Film 2428. 

8 ZPA, PSt 3/459; ZStA Pots¬ 
dam, Film 14368 u. 1649. 
9 St A Potsdam, Rep. 2 A, Regie- 
rung Potsdam, I Pol, Nr. 1190, 
Bl. 37fT. 
10 IfZ Miinchen, DC 15.48, 
S. 46ff. 

11 DOW Wien, Nr. 532 u. 
12800. 
12 Sachsenhausen-Hefte, Aus- 
gabe 5, S. 199; ZStA Potsdam, 
Film 5556. 
13 ZStA Potsdam, Oberreichs- 

anwalt/Volksgerichtshof, Nr. 6 
J 435/38, Bl. 9, u. 6 J 479/38, 
Bl. 9. 
14 ZPA, EA 829; Bayern in der 
NS-Zeit. S. 278f.; BA Koblenz, 
R 58/1027, Bl. 72. 
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Wegweiser zum KZ Buchenwald 

Lastigkeit im offentlichen Interesse dringend geboten 
ist«. Die Gestapo werde fiber sie Ausweisungshaft in 
einem Konzentrationslager auf unbestimmte Zeit ver- 
hangen, worauf sie nach drei bis sechs Monaten iiber 
die Grenze zu bringen seien. Es konne auch Schutz- oder 
polizeiliche Vorbeugungshaft angeordnet werden. Das 
Gestapo-Dezernat III gab am 26. Juli Durchfiihrungsbe- 
stimmungen fur die Behorden heraus.15 

Am 28. Mai 1938 verfiigte das Hauptamt Sicherheits- 
polizei die Ausweisungshaft fur sowjetische Staatsbiirger 
jiidischer Herkunft. Ausgenommen blieben Frauen, 
Jugendliche und Manner, die wegen Alters oder Krank- 
heiten nicht in Konzentrationslager eingesperrt werden 
konnten.16 

Die schon eingekerkerten jiidischen Schutzhaftlinge 
und Emigranten, so wies das Schutzhaftdezernat am 
17. Februar 1937 an, seien aus alien Konzentrations- 

15 ZStA Potsdam. Film 4870; Nr. 726, unfol. 
StA Magdeburg, C 50, Torgau, 16 ZStA Potsdam, Film 4581. 

lagem noch im selben Monat in Dachau zusammenzu- 
fassen. Danach dtirften neue jiidische Haftlinge nur 
noch in das bayerische Lager eingewiesen werden.17 

Hinsichtlich sogenannter jiidischer Rassenschander 
ordnete das Dezernat II B am 12. Juni nach Strafende 
Schutzhaft an. SchlieBlich teilte die Gestapostelle in 
Wien am 24. Mai 1938 alien Bezirkspolizeikommissa- 
riaten mit, es seien »unverziiglich unliebsame, insbe- 
sondere kriminell vorbelastete Juden festzunehmen und 
in das Konzentrationslager Dachau zu iiberfiihren«. 
Daraufhin wurden am 3. und 15. Juni 582 bzw. 329 
solcher Gefangener in das Lager abtransportiert. Was 
man unter einen kriminellen Juden verstand, verdeut- 
lichte am 1. Juni das Reichskriminalpolizeiamt. Es wies 
an, mannliche Juden mit mindestens einer Vorstrafe von 
mehr als einem Monat in polizeiliche Vorbeugungshaft 
zu nehmen und ohne zentrale Bestatigung in das KZ 
Buchenwald zu bringen. Dieser Verfolgung fielen schat- 
zungsweise 1000 zum Opfer.18 Vielfach dienten z. T. 
Jahrzehnte zuriickliegende Fahrlassigkeitsdelikte oder 
Geringfiigigkeiten als AnlaB der KZ-Einweisung. Neben 
rassistisch-propagandistischen Griinden wollten die Na¬ 
zis mit den Verhaftungen offenbar den Druck zur 
Auswanderung verstarken. AuBerdem wurden am 23. 
und 24. September 2282 jiidische Haftlinge aus Dachau 
nach Buchenwald verlegt.19 

Eine nach ihrem Umfang seit 1933 nicht wieder 
inszenierte Verhaftungswelle loste das Regime bei dem 
Novemberpogrom 1938 aus. Der Gestapo-Chef Hein¬ 
rich Muller befahl am 9. November kurz vor Mitter- 
nacht fernschriftlich alien Gestapostellen, die Fest- 
nahme von 20000 bis 30000 Juden vorzubereiten. »Es 
sind auszuwahlen vor allem vermogende Juden.« Na- 
heres folge noch im Laufe der Nacht. Dazu gehorte 
etwa anderthalb Stunden spater ein Blitztelegramm 
Heydrichs, in dem es hieB: Es seien »soviele Juden — 
insbesondere Wohlhabende — festzunehmen, als in den 
vorhandenen Haftraumen untergebracht werden kon- 
nen«, auch sei »unverziiglich mit den zustandigen Kon- 
zentrationslagern wegen schneller Unterbringung der 
Juden in den Lagern Verbindung aufzunehmen«.20 

Entsprechend der territorialen Festlegung wurden in 
den nachsten Tagen verschleppt nach 
Dachau 10911, davon rund 3700 aus Osterreich 
Buchenwald 9828, 

17 ZPA, PSt 3/350. 
18 Das Sonderrecht ..., S. 191; 
Widerstand und Verfolgung in 

Wien 1934-1945. Eine Doku- 
mentation, hg. vom Dokumenta- 
tionsarchiv des osterreichischen 
Widerstandes, bearb. von Wolf¬ 
gang Neugebauer u. a., Wien/ 
Munchen 1984, Bd. 3, S. 263, 
Dok. 122; Vorbeugende Ver- 

brechensbekampfung (ErlaB- 
sammlung des Reichskriminal- 

polizeiamtes), Berlin 1941, un- 
pag.; Buchenwald, S. 97. 
19 Dok.-Zentrum, KZ und Haft- 
anstalten, Buchenwald, 
Nr. 4/4/1, Bl. 828 u. 835. 
20 Kennzeichen J. Bilder, Doku- 
mente, Berichte zur Geschichte 
der Verbrechen des Hitlerfaschis- 
mus an den deutschen Juden 
1933—1945, hg. von Helmut 
Eschwege, Berlin 1981. S. 115, 
Dok. X/7, u. S. 114, Dok. X/6. 
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Sachsenhausen ca. 800021, davon aus Berlin ungefahr 
3000, wie die Basler »National-Zeitung« am 14. No¬ 
vember mitteilte. Am folgenden Tag berichtete sie: 
»Aus den Hofen der uberfiillten Berliner Polizeigefang- 
nisse rollen ganze Reihen von Lastwagen nach dem 
Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg. 
Jiidische Gelehrte, bekannte Arzte, ehemalige Heraus- 
geber von wissenschaftlichen Zeitschriften, Ingenieure, 
Bankiers und Kaufleute befinden sich unter den Haft- 
lingen, die einem ungewissen Schicksal entgegenge- 
hen.« 

In der Tat: Fast alle wurden traktiert; nicht wenige 
kamen um. Den meisten gelang es, ihre Ausreise zu 
betreiben und den Lagern zu entkommen. Das Dezernat 
II D teilte am 8. Dezember mit, Himmler habe die 
Entlassungssperre fur jiidische Schutzhaftlinge, die aus- 
wandern wollten, aufgehoben, und am 31. Januar 1939 
— eingeschrankter — Himmler habe entschieden, Juden 
konnten entlassen werden, wenn sie nicht politisch oder 
kriminell belastet waren und weggehen wollten. Es sei 
ihnen miindlich anzudrohen, daB sie bei einer even- 
tuellen Riickkehr auf Lebenszeit wieder in Konzentra¬ 
tionslager geworfen wurden.22 

Bereits Ende November 1938 begannen die ersten 
Entlassungen, so daB sich in Buchenwald die Zahl der 
»Aktions-Juden« bis 30. des Monats auf 7598, bis 
Jahresende auf 1637 verringerte. Ein Vierteljahr darauf 
befanden sich noch 147, kurz vor dem Krieg sechs von 
ihnen auf dem Ettersberg.23 

Asoziale und 
Kriminelle 

Sogenannte Asoziale, hatte das Wohlfahrtsamt Augs¬ 
burg im Verfolg bisheriger Praxis am 20. Marz und 
15. Juni 1936 angeregt, miiBten »zur Zwangsarbeit in 
einer geeigneten Anstalt untergebracht« werden. Es 
erwahnte dabei das KZ Dachau. Am 22. Juni wies das 
bayerische Innenministerium die Bezirksamter an, Bett- 
ler, Arbeitsscheue und Wanderer - es meinte Land- 
streicher — aufzugreifen und nach Dachau schaffen zu 

21 Raab, S. 71; Barbara Distel, 

Die »Reichskristallnacht« und 
das KZ Dachau (MS); Wider- 

stand ... in Wien, Bd. 3, S. 283, 
Dok. 154; StA Weimar, Buchen¬ 
wald, Nr. 150; Sachsenhausen. 

Dokumente, Aussagen, For- 
schungsergebnisse und Erlebnis- 
berichte uber das ehemalige Kon¬ 
zentrationslager Sachsenhausen. 
hg. vom Komitee der Antifaschi- 
stischen Widerstandskampfer 
der DDR, Berlin 1974. S. 173. 

— Von den bayerischen Regie- 
rungsbezirken verzeichneten 
Ober- und Mittelfranken 772, 
Niederbayem und Oberpfalz 224 
nach Dachau verschleppte jfidi- 
sche Manner (Bayern in der NS- 

Zeit, S. 473 f.). 
22 BA Koblenz, R 58/1027, 
Bl. 6f.; ZStA Potsdam, Film 
2428. 
23 StA Weimar, Buchenwald, 
Nr. 137. 

lassen. 1306 Personen wurden zwischen 7. und 16. Juli 
festgenommen, darunter — wie die Zeitschrift »Der 
Wanderer« in ihrer ersten Nummer von 1938 festhielt 
— »fluchtige, vom Gericht gesuchte Personen, vorbe- 
strafte Gewohnheitsverbrecher, kommunistische Ver- 
bindungsleute und ausgesprochene Landstreicher«. 736 
von ihnen muBten nach Dachau.24 Da man hoffte, auch 
herumziehende Verbreiter von Geriichten und politi- 
schen Witzen sowie politische Agitatoren und Illegale 
zu fassen, bot die bevorstehende Olympiade den un- 
mittelbaren AnlaB fur die Razzia,25 die wohl nicht nur 
in Bayern stattfand. Am 1. August 1936 gab die Baye¬ 
rische Politische Polizei Richtlinien fur die Inhaftierung 
von Bettlern, Landstreichern, Zigeunern, Arbeitsscheu- 
en, MuBiggangern, Prostituierten, Querulanten, Ge- 
wohnheitstrinkern, Raufbolden, Verkehrssiindern, Psy- 
chopathen und Geisteskranken.26 

Das Vorgehen gegen sogenannte Arbeitsscheue be- 
sprach Himmler am 8. November 1937 mit SS-Grup- 
penfuhrern, worauf zwischen 17. und 19. Januar 1938 
in Miinchen 37 Festnahmen erfolgten. Sie stellten den 
Auftakt zu einem durch Himmler unterschriebenen 
RunderlaB des Gestapa vom 26. Januar dar, arbeits- 
fahige Manner, die zweimal angebotene Arbeitsplatze 
abgelehnt oder sie wieder verlassen hatten, liber die 
Arbeitsamter zu ermitteln und der Gestapo zu melden. 
Dazu seien von den Gestapostellen eigene Erhebungen 
anzustellen, Anfang Marz dann die Verhaftungen vorzu- 
nehmen und beim Dezernat II D Schutzhaft zu beantra- 
gen. Die dauere mindestens drei Monate und erfolge in 
Buchenwald.27 Der Zugriff wurde zweimal verschoben 
und fand in der letzten April-Dekade statt. Ende Mai 
waren 1691 Haftlinge der Aktion »Arbeitsscheu Reich« 
(ASR) in Buchenwald.28 

Inzwischen hatte am 4. April das Reichskriminalpoli- 
zeiamt aufgrund des Erlasses des Reichsinnenministe- 
riums vom 14. Dezember 1937 Richtlinien herausgege- 
ben, die jeden als asozial bezeichneten, der »durch 
gemeinschaftswidriges, wenn auch nicht verbrecheri- 
sches Verhalten zeigt, daB er sich nicht in die Gemein- 
schaft einfugen will«. Das seien in der Regel Perso¬ 
nen, »die durch geringfiigige, aber sich immer wieder- 
holenden Gesetzesiibertretungen, sich der in einem na- 
tionalsozialistischen Staat selbstverstandlichen Ordnung 
nicht fiigen wollen (z. B. Bettler, Landstreicher (Zigeu- 
ner), Dirnen, Trunksiichtige, mit ansteckenden Krank- 
heiten, insbesondere Geschlechtskrankheiten behaftete 

24 BA Koblenz, Sammlung 
Schumacher, Nr. 399, unfol.; 
BayHStA, Minn 71575, unfol.; 
Ayass, Es darf..., S. 57. 
25 Nazi-Bastille...,S. 67;IMG, 

Bd. 31, S. 299, Dok. PS-2928; 
Hofi, S. 79. 
26 ZStA Potsdam, Film 14929. 
27 Ebenda, Film 4141; 
BayHStA, Minn 71576, unfol.; 

Vorbeugende Verbrechensbe- 

kampfung, unpag.; Hans Buch- 

heim. Die Aktion »Arbeitsscheu 
Reich«, in: Gutachten des In- 

stituts fur Zeitgeschichte, Stutt¬ 
gart 1966, S. 189ff. 
28 Vorbeugende Verbrechensbe- 

kampfung. unpag.; StA Weimar, 
Buchenwald, Nr. 137, unfol. 
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Personen, die sich den MaBnahmen der Gesundheitsbe- 
horden entziehen)«, sowie Leute ohne Vorstrafen, »die 
sich der Pflicht zur Arbeit entziehen und die Sorge fur 
ihren Unterhalt der Allgemeinheit uberlassen (z. B. 
Arbeitsscheue, Arbeitsverweigerer, Trunksuchtige)«. 

Auf sie zielte die Weisung des Reichskriminalpolizei- 
amtes vom 1. Juni zu einer weiteren Verhaftungswelle 
Mitte des Monats. »Die straffe Durchfuhrung des Vier- 
jahresplanes«, stellte es als bestimmendes Motiv heraus, 
»erfordert den Einsatz aller arbeitsfahigen Krafte und 

laBt es nicht zu, daB asoziale Menschen sich der Arbeit 
entziehen und somit den Vierjahresplan sabotieren«. 
Deshalb seien zusatzlich zu den Gestapo-Verhaftungen 
vonjeder Kriminalpolizeistelle zwischen 13. und 18. Juni 
mindestens 200 Personen in Vorbeugehaft zu nehmen. 
Die Anweisung verwies neben den schon genannten 
Personengruppen auf Leute, die wegen Widerstandes, 
Korperverletzungen, Hausfriedensbruchs u. a. vorbe- 

straft waren, sowie auf Juden mit einer Strafe von 
mindestens einem Monat. In Buchenwald erhohte sich 
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die Zahl der ASR-Gefangenen bis 31. Juli auf 4650. Fast 
6000 muBten nach Sachsenhausen, darunter 900 jii- 
discher Herkunft.29 

Zu sogenannten Asozialen zahlten die Nazis unter 
rassistischen Aspekt auch die Sinti und Roma, die sie 
als Zigeuner bezeichneten. Deren Konzentration hatte 
noch vor der Olympiade zunachst in Berlin eingesetzt. 
Bevor Frick am 5. Juni 1936 den RunderlaB »Bekamp- 
fung der Zigeunerplage« unterschrieb und den Berliner 
Polizeiprasidenten beauftragte, einen »Landfahndungs- 
tag nach Zigeunern« durchzufuhren, war am Rande der 
hauptstadtischen Rieselfelder mit der Tarnbezeichnung 
»Rastplatz Marzahn« ein sogenanntes Zigeunerlager 
errichtet worden. Zu dessen ersten Insassen, die bald 
KZ-ahnlichen Bedingungen ausgesetzt waren, gehorte 
der Sintu Johannes Rosenberg mit seinen Angehorigen. 
Schon am 16. Juli frohlockte der »Berliner Lokal- 
Anzeiger«:»Berlin ohne Zigeuner«. Insgesamt pferchten 
die Nazis in Marzahn zwischen 1000 und 1200 Sinti 
zusammen, die sie nahezu alle 1943 in Auschwitz er- 
mordeten.30 

Ein ahnliches Lager existierte seit 1935 in Koln-Bik- 
kendorf unter einem SS-Funktionar und kontrolliert 
von Kriminal- und Schutzpolizei. Es umfaBte durch- 
schnittlich 400 bis 500 Insassen in 50 bis 60 Wohnwagen. 
Ein anderes gab es seit derselben Zeit in Frankfurt am 
Main in der Friedberger LandstraBe, dann ab Sommer 
1937 in der DieselstraBe. Hier hausten 122 Menschen 
in Mobelwagen, umzaunt von Stacheldraht und durch 
zwei Polizeibeamte bewacht. Weitere solche Lager be- 
fanden sich in Biebrich am Rhein, in Dusseldorf, in 
Konigsberg, in Magdeburg und in Politz bei Stettin.31 

Im Friihjahr und Sommer 1938 griffen Geheime 
Staats- und Kriminalpolizei im ganzen Reichsgebiet nach 
den Sinti und Roma. Aus dem Frankfurter »Wohnlager 
fur Zigeuner«, das diese bei Androhung von KZ-Haft 
nicht verlassen durften, holten Polizisten dabei alle 
arbeitsfahigen Manner heraus und schleppten sie nach 
Buchenwald.32 

29 Ebenda; Harry Naujoks, 

Mein Leben im KZ Sachsen¬ 
hausen 1936—1942. Erinnerun- 
gen des ehemaligen Lageralte- 
sten, bearb. von Ursel Hoch- 
muth, hg. von Martha Naujoks/ 
Sachsenhausen-Komitee fur die 
BRD, Berlin 1989, S. 77; Sach¬ 

senhausen- Hefte, Ausgabe 5, 
S. 167; KZ-Verbrechen . . ., 
S. 309. — Neun Falle aus dem 
bayerischen Ort Eberstadt mit 
herabsetzender »Begrundung« 
enthalten die dortigen Gendar¬ 
merie-A k ten (Bayern in der NS- 

Zeit, S. 118f.). Am 12. 11. 1938 
wurden auch Unterhaltsverwei- 
gerer als asozial eingestuft (Vor- 

beugende Verbrechensbekam- 
pfung, unpag.). 
30 Reimar Gilsenbach, Verfolgt 
und vergessen. Das Sinti-Lager 

in Marzahn, in: Potsdamer Kir- 

che, 1986, Nr. 40 u. 41, v. 5. u. 
12. 10. 1986, S. 4f.; Sinti und Ro¬ 

ma in Marzahn, in: Berliner Ge- 

schichte, 1986, H. 7, S. 86f.; 
Wolfgang Wippermann/Ute 

Brucker-Boroujerdi, Nationalso- 
zialistische Zwangslager in Ber¬ 
lin III. Das »Zigeunerlager« 
Marzahn, in: Berlin-Forschungen 

II, S. 191 ff. 
31 Wolfgang Wippermann, Das 
Leben in Frankfurt zur NS-Zeit, 
T. II: Die nationalsozialistische 
Zigeunerverfolgung. Darstel- 
lung, Dokumente, didaktische 
Hinweise, Frankfurt/M. 1986, 
S. 19, 22f., 28f. u. 77ff. 
32 Heimatgeschichtlicher Weg- 

weiser .. .. Bd. 1, S. 25. — Wei¬ 
tere deportierte das Regime im 
April 1940 nach Polen. 1942 ver- 

Der ErlaB der Sicherheitspolizei vom 8. Dezember 
1938 bestimmte dann unter anderen, Zigeuner zu er- 
fassen, erkennungsdienstlich zu behandeln und dem 
Reichskriminalpolizeiamt, Reichszentrale fur Bekamp- 
fung des Zigeunerwesens, zu melden. Die Ausflihrungs- 
anweisung vom 1. Marz 1939 lieB zu, iiber sie polizei- 
liche Vorbeugungshaft zu verhangen. Sie traf als erste 
Sinti im osterreichischen Burgenland. Laut Order des 
Reichskriminalpolizeiamtes vom 5. Juni 1939 sollten von 
ihnen 2000 Manner und 1000 Frauen gefaBt und bis 
30. Juni nach Dachau bzw. Ravensbriick deportiert 
werden. 450 bis 500 Sinti aus dem Burgenland muBten 
so nach Dachau, von dort wenige Wochen spater in das 
KZ Flossenbiirg, andere nach Mauthausen, 440 Frauen 
am 29. Juni nach Ravensbriick.33 

Parallel dazu liefen in der gleichen Zeit und Art 
Schritte gegen Kriminelle. Am 27. Januar 1937 hatte das 
preuBische Landeskriminalpolizeiamt von den Krimi- 
nalpolizeistellen Listen aller verlangt, »die nach Auf- 
fassung der Kriminalpolizei als Berufs- und Gewohn- 
heitsverbrecher sowie als gewohnheitsmaBige Sittlich- 
keitsverbrecher anzusehen sind«. Danach sollte zu einem 
spateren Zeitpunkt eine groBere Anzahl in vorbeugende 
Polizeihaft genommen werden. Am 23. Februar folgte 
Himmlers Weisung, am 9. Marz etwa 2000 festzunehmen 
und in die KZ Dachau, Lichtenburg, Moringen, Sach- 
senburg oder Sachsenhausen zu bringen. Die Order 
berief sich wie am 17. November 1933 auf die Reichstags- 
brandverordnung, weil keine andere gesetzliche Grund- 
lage fur eine Festsetzung vorlag.34 

In Dachau erhohte sich im Marz die Zahl der Krimi- 
nellen um fast 300. Laut der Anweisungen vom 4. April 
seien in einer weiteren Verhaftungswelle »neben Dieben, 
Betriigern und dergleichen in erster Linie Sittlichkeits- 
verbrecher, darunter auch Zuhalter, einzubeziehen. Auch 
gewerbs- und gewohnheitsmaBige Wilderer konnen in 
Frage kommen.« Darauf bezogen sich offenbar Be- 
sprechungen bei Gestapo-Chef Muller am 4. und 6. April 
sowie entsprechende Anweisungen Eickes. Muller teilte 
jedoch am 22. April mit, die Aktion sei abzubrechen 
und von »weiteren Festnahmen auf Grund polizeilicher 
Praventiv-MaBnahmen Abstand zu nehmen, da die 
KZ-Lager z. Z. uberfiillt sind«. Bereits Festgenommene 
sollten nach dem 1. Mai entlassen werden, wenn sich 
bei ihnen keine besonderen Belastungen ergeben hatten. 
Das bewies, wie Sollzahlen fur Inhaftierungen der Will- 
kiir Tor und Tiir offneten. Eine interne Ubersicht 
des Reichskriminalpolizeiamtes vom November 1937 
nannte 2752, darunter 85 Frauen, aufgrund des Erlasses 

legte man das Lager in die Frank¬ 
furter KruppstraBe. 
33 Hans-Joachim Boring, Die 
Zigeuner im nationalsozialisti- 
schen Staat, Hamburg 1964, 
S. 56ff. u. 197ff.; Vorbeugende 

Verbrechensbekampfung, unpag.; 
Widerstand und Verfolgung im 

Burgenland 1934 -1945. Eine 
Dokumentation, hg. vom Doku- 

mentationsarchiv des osterreichi- 
schen Widerstandes, bearb. von 
Wolfgang Neugebauer u. a., 
Wien 1979, S. 249f., 254ff. u. 
278ff.; Gohring, unpag.; Erika 

Weinzierl, Osterreichische Frau¬ 
en in nationalsozialistischen 
Konzentrationslagern, in: Da- 

chauer Hefte, 1987, H. 3, S. 199. 
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in Lager Eingewiesene. Von ihnen waren bis dahin 68 
umgekommen und 372 entlassen worden.35 

AnlaB fur den Abbruch der Verhaftungsaktion gaben 
wohl weniger die Belegung der Lager, sondern eher die 
fehlenden Regelungen. Jedenfallserhielten die Kriminal- 
polizeistellen am 27. August den Bescheid, einen gene- 
rellen ErlaB abzuwarten. Er erfolgte am 14. Dezember 
durch Reichsinnenminister Frick. Fur die »Vorbeugende 
Verbrechensbekampfung durch die Polizei« berief er sich 
auf die Reichsprasidentenverordnung vom 28. Febru- 
ar 1933. Der ErlaB raumte der Kriminalpolizei »eine 
groBere Handlungsfreiheit« ein. Er bezeichnete als Be- 
rufsverbrecher, wer Straftaten zu seinem Gewerbe ma- 
che und dadurch seinen Lebensunterhalt bestreite, als 
Gewohnheitsverbrecher, wer durch rechtwidrige Nei- 
gung in gleicher Form straffallig geworden sei, und 
mindestens dreimal zu Haft von wenigstens drei Mona- 
ten verurteilt worden ware. Die Betreffenden muBten in 
polizeiliche Vorbeugehaft genommen werden, wenn zu 
erwarten sei, daB sie strafbare Handlungen begehen 
wiirden, eine Gefahr Fur die Gemeinschaft darstellten 
oder durch asoziales Verhalten sie gefahrdeten. Vorbeu- 
gungshaft, ohne jeden Beweis neuer Straftaten ver- 
hangt, erfolge in staatlichen »Besserungs- und Arbeits- 
lagern«. Die Modalitaten der Einweisung in derart 
bezeichnete Statten, hinter denen sich Konzentrations- 
lager verbargen, entsprachen denen des Schutzhaftde- 
zernats. Antrage bearbeitete beim Reichskriminalpoli- 
zeiamt Dezernat Kr 3. Bis Ende 1938 erhohte sich die 
Zahl derartiger KZ-Haftlinge auf 12921.36 

Polizeiliche Vorbeugehaft wie politische Schutzhaft 
waren eklatante VerstoBe gegen fundamentale Men- 
schenrechte. Den Hintergrund der Einweisungen von 
vermeintlichen oder tatsachlichen Asozialen und Krimi- 
nellen in Konzentrationslager umriB SS-Oberfuhrer Ul¬ 
rich Greifelt, Chef der Dienststelle Vierjahresplan beim 
Stab Himmlers. In seinem Vortrag vom 23. Januar 1939 
betonte er: »Bei der angespannten Lage am Arbeits- 
markt war es ein Gebot der nationalen Arbeitsdisziplin, 
alle Personen, die sich dem Arbeitsleben der Nation 
nicht einpassen wollten und als Arbeitsscheue und 
Asoziale dahinvegetierten ..., auf dem Zwangswege zu 
erfassen und zur Arbeit anzuhalten.« Es handele sich 
um liber 10000, die »eine Erziehungskur zur Arbeit in 
den hierzu hervorragend geeigneten Konzentrations- 

lagem« durchmachen muBten.37 
Der sich vordrangende okonomische Grund und 

Zwangsarbeitseinsatz in den Lagern sowie das Streben 
nach Allgewalt der Polizei vermischte sich auch bei dem 
Versuch, weitere Haftlinge in die Konzentrationslager 

34 Vorbeugende Verbrechensbe- 

kampfung, unpag. 
35 Ebenda; BayHStA, MA 
106299; ITS Arolsen, Hist. Abt., 
Lichtenburg, Nr. 2, Bl. 93; BA 
Koblenz, R 58/264, Bl. 275, 
Ter hors t, S. 109ff. 
36 Vorbeugende Verbrechensbe- 

kampfung, unpag.; Gotz Leon¬ 

hard, Die vorbeugende Ver¬ 
brechensbekampfung im natio- 
nalsozialistischen Staat und ihre 
Lehren fur die Zukunft, jur. u. 
wirtschaftswiss. Diss., Mainz 
1952, S. 22ff.; Terhorst, S. 133. 
37 Buchheim, Aktion ..., S. 193. 

zu bringen. So erinnerte Himmler in einem undatierten 
Fernschreiben Best an ein Gesprach mit dem Staats- 
sekretar Hans Pfundtner vom Reichsinnenministerium. 
Dieser sei »grundsatzlich bereit«, daB »samtliche arbeits- 
fahigen mannlichen Insassen der unter der Provinzial- 
selbstverwaltung stehenden Arbeitshauser an die Kon¬ 
zentrationslager abgegeben werden«. Best solle sofort 
eine entsprechende Verordnung vorbereiten, eine Mu- 
sterung der durch die Gestapo ErfaBten und die Ein- 
lieferung geeigneter Haftlinge in Konzentrationslager 
veranlassen.38 Dazu kam es offenbar nicht. 

Andere Verhandlungen mit dem Reichsjustizministe- 
rium zogen sich lange hin. Am 12. Februar 1937 hatte 
Himmler gedrangt, »iiber den Einsatz der Gefangenen 
fur den Vierjahresplan unterrichtet« zu werden. Das 
Gesprach fand am nachsten Tag statt, wobei der Reichs- 
fiihrer SS erklarte, durch Goring beauftragt zu sein, alle 
Arbeitsfahigen fur den Vierjahresplan einzusetzen. Er 
lasse nun »arbeitsscheue Elemente in Lager bringen, die 
dort taglich bis zu 14 Stunden arbeiten muBten; dadurch 
solle ihnen und anderen gezeigt werden, daB es besser 
sei, sich in der Freiheit eine Arbeit zu suchen, als in 
Gefahr zu laufen, in ein solches Lager verbracht zu 
werden«. Auch unbeschaftigte Justizgefangene muBten 
jetzt herangezogen werden. Deshalb benotige er einen 
Uberblick. Himmler fragte zugleich, »ob man nicht 
die Sicherheitsverwahrten in seine Lager verbringen 
konne«. Die ihm libergebenen Zahlen besagten: Von 
34200 arbeitspflichtigen Zuchthaushaftlingen, 52600 
Gefangnisinsassen und 3400 Sicherungsverwahrten sei- 

en 76000 beschaftigt. Am 28. Juni 1938 kam Heydrich 
in einem Schreiben an das Justizministerium wieder 
darauf zuruck. Unter Hinweis auf Bauvorhaben im 
Vierjahresplan, speziell die Steinbruche bei den KZ 
Flossenbiirg und Mauthausen, fur deren Ausbeutung 
die Haftlinge nicht ausreichten, bat er darum, aus 
Justizanstalten Sicherungsverwahrte an die Konzentra¬ 
tionslager abzugeben. SchlieBlich teilte am 27. Marz 
1939 das ReichsFinanzministerium dem Staatssekretar 
beim Generalbevollmachtigten fur den Vierjahresplan, 
Paul Korner, mit, daB laut dem Reichsjustizministerium 
»auf lange Sicht gesehen eine Unterbringung von Berufs- 
verbrechern in Konzentrationslagern in groBerem Um- 
fange nicht mehr notwendig sein wird, da eine erhebliche 
Verscharfung der Bestimmungen iiber die Sicherungs- 
verwahrung in Aussicht steht und zudem der Gesamt- 
belegungsraum, liber den die Reichsjustizverwaltung 
verfiigt. die Moglichkeit gibt, noch eine erheblich gro¬ 
Bere Zahl von Sicherungsverwahrten unterzubringen«. 

Deshalb sei eine Erweiterung der Konzentrationslager 

oder Errichtung von neuen nicht erforderlich. 
Zuvor hatte der Reichsfuhrer SS mit seinem Schreiben 

an den Justizminister vom 8. August 1938 versucht, 
weiter vorzudringen. AnlaB gab ein Gestapo-Bericht 
vom 12. Juli liber die illegale politische Betatigung kom- 
munistischer Justizgefangener. Himmler verlangte nun- 

38 ZStA Potsdam, Film 3603. 
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mehr, »den Strafvollzug bei Hoch- und Landesverratem 
nicht mehr in den Strafanstalten der Justizverwaltung, 
sondern in den staatlichen Konzentrationslagem durch- 
zufuhren«. Am 20. Dezember wies Giirtner die Vor- 
wiirfe als iibertrieben zuriick und ging gar nicht auf 
Himmlers Forderung ein. Nachdem im Friihjahr 1939 
ein Justizentwurf vorlag, Hochverrater in eine spezielle 
Strafanstalt zu verbringen, verlief sich die Angelegenheit 
erst einmal in den Biirostuben.39 

Die Wehrmachtspitze nutzte hingegen eifrig die Kon- 
zentrationslager. Am 27. Oktober 1937 hatte der Reichs- 
kriegsminister Werner von Blomberg entschieden, daB 
strafweise in Sonderabteilungen eingewiesene Soldaten, 
die sich der dortigen »Erziehung« widersetzten, in das 
nachste Konzentrationslager gebracht werden sollen. 
Eine Vereinbarung zwischen dem Minister und dem 
Reichsfuhrer SS regelte die Modalitaten, wobei die 
Haftlinge als Wehrpflichtige des Beurlaubtenstandes 
bezeichnet wurden. Der Kommandant des jeweiligen 

Wehrmachtgefangnisses iibergab sie der Polizei. Best 
legte am 6. Januar 1938 fest, daB sie im iiblichen Ver- 

Tabelle 39 

Zusammensetzung der Haftlinge des KZ Dachau, 1936 bis 1938 

Zeitpunkt ins- Politische Vorbeugungshaft 
gesamt Schutzhaft- 

linge Krimi- Arbeits- Arbeits- 
nelle zwangs- haus- 

gefangene gefangene 

Juli 1936 1699 1418 45 236 
Januar1937 1914 1477 52 279 106 
Juli 1937 2240 1587 330 230 93 
Januar 1938 2372 1785 341 205 41 
Juli 1938 5502 4155 187 187 95 

Quelle: Bay HStA, MA 106300, passim. 

fahren in Lager zu bringen seien. Sie miiBten dort 
mindestens bis Ende ihrer Wehrdienstzeit bleiben. Eine 
Verlangerung ergebe sich aus staatspolizeilichen Ge- 
sichtspunkten.40 

Hinsichtlich der eigenen Leute befahl Himmler am 
21. Juli 1938, in Sachsenhausen einen Erziehungssturm 
zu schaffen. In dessen Abteilung I kamen SS-Leute, die 
degradiert worden waren oder sich der Dienstverpflich- 
tung zu entziehen suchten, die das Ansehen der SS 
geschadigt, Wachvergehen veriibt oder sich von der 
Truppe entfernt hatten, in die Abteilung II aus der SS 
oder der NSDAP Ausgeschlossene sowie SS-Leute, die 
mit Haftlingen in Verbindung gestanden hatten. Die 
zeitlich begrenzte Schutzhaft wollte Himmler entspre- 
chend den Antragen von SS-Stellen selbst aussprechen. 
Durchschnittlich handelte es sich um 22 bis 26 SS- 
Leute.41 

4761 Gefangene, darunter 3694 politische Schutzhaft- 
linge, wurden sich Anfang November 1936 in den Kon- 
zentrationslagern befinden, hatte das Auswartige Amt 
am 8. Dezember den deutschen diplomatischen Missio- 
nen mitgeteilt. Am 19. November des folgenden Jahres 
schrieb es von 4536 Schutzhaftlingen. Die Zahl war ihm 
vom Gestapa gegeben worden,42 das wohl mit Blick auf 

Tabelle 41 

Zusammensetzung der 8309 Haftlinge im KZ Sachsenhausen Ende 
1938 

Schutzhaftlinge 1668 Asoziale 4753 
Schulungshaftlinge 11 Kriminelle 441 
Ausweisungshaftlinge 178 Erziehungssturm I 1 
Juden 1345 Erziehungssturm II 12 

Quelle: Dok.-Zentrum, KZ und Haftanstalten, Nr. 183/3. 

Tabelle 40 

Zusammensetzung der Haftlinge des KZ Buchenwald, 1937 bis 1939 

Zeitpunkt Insgesamt politische Schutzhaftlinge Vorbeugehaft 

ins¬ Polizei- Bibel- »Aktions- Schul- Krimi¬ Aso¬ 
gesamt haftlinge forscher Juden« lungs- nelle ziale 

haftlinge 

Juli 1937 327 153 _ 10 2 174 
Januar1938 2634 1610 _ 291 _ 12 1008 
Juli 1938 7903 2363 — 412 _ 1082 4650 
Januar 1939 9481 5101 106 457 500 _ 368 3918 
Juli 1939 5392 2271 27 380 7 - 188 2887 

Quelle: St A Weimar, Buchenwald, Nr. 137, unfol. 

39 Dok.-Zentrum, KZ und Haft¬ 
anstalten, Versch., Nr. 8, unfol.; 
ZStA Potsdam, Reichsjustizmi- 
nisterium. Nr. 9803/38, Bl. Iff.. 

Film 56738; GStA Berlin, Rep. 
90 P, Nr. 104, Bl. 182; ZPA 
St 3/177. 

40 ZStA Potsdam, Film 13941 
u. 5215. 
41 MA Potsdam, WS 02.100/35, 
unfol.; KZ-Verbrechen . .., 
S. 276. 

42 ZStA Potsdam, Fall 11, 
Bd. 315, Bl. 162f., Dok. 
NG-4048, Film 16415. 
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das Ausland behaupten wollte, sie iibersteige nicht den 
Stand von 1935. Tatsachlich aber lauteten die Haft- 
lingszahlen in den Mannerkonzentrationslagern fur 

Oktober 1936: Bad Suiza 127, Dachau 2001, Lichten- 
burg 650 (im August 1936), Sachsenburg 744 (ebenfalls 
im August) und Sachsenhausen zirka 100043 und fur 
September 1937: Buchenwald 2420, Dachau 2391 und 
Sachenhausen 2523 (Ende 1937).44 Ein Jahr spater, am 
26. November 1938, verwies Best schon auf 24000 und 

43 StA Weimar, Thiiringisches 
Ministerium des Inneren, 
Nr. P 22, Bl. 14; Behning, S. 88; 
StA Weimar, Buchenwald, 
Nr. 105, unfol., vorl. 11; Sachsen- 

hausen-Hefte, Ausgabe 3, S. 19fT. 
44 Buchenwald, S. 698; Behning, 

S. 88; Sachsenhausen-Hefte, Aus¬ 
gabe 4, S. 105. — Die Staats- 
polizeileitstelle Miinchen regi- 
strierte im Juni 1937 von Marz 
1933 bis dahin 26926 Schutzhaft- 
linge und 25439 Entlassungen. 
Von den 1487 derzeit Eingesperr- 
ten befanden sich 1146 in Da¬ 
chau, 304 in Gerichts- und Poli- 

zeigefangnissen, 37 in Moringen. 
In Dachau sassen auBerdem 349 
auBerbayerische Schutzhaft- 
linge, weitere 92 aus dem Re- 
gierungsbezirk Pfalz, 330 Krimi- 
nelle aus ganz Deutschland, 230 
Arbeitszwangshaftlinge und 93 
wegen Bettelei und Landstrei- 
cherei in Polizeihaft Genom- 
mene. Bis November 1937 er- 
hohte sich die Zahl derer, liber 
die Schutzhaft verhangt worden 
war, auf 27512, davon von Sep¬ 
tember 1935 bis dahin 4300 
(Bavern in der NSZeit, S. 267 u. 
240). 

ein Ansteigen in der letzten Zeit auf rund 60000 KZ- 

Haftlinge.45 
Durch Entlassungen ging die Zahl der KZ-Insassen 

bis Ende April 1939 auf rund 22000 zuruck. Davon 
befanden sich in Buchenwald 6363, Dachau 3329, Flos- 
senburg 2300, Lichtenburg ca. 850, Mauthausen 2500 
und Sachsenhausen 5857 Haftlinge.46 

Ihre Zusammensetzung veranderte sich gegeniiber 
1933 und auch 1935 betrachtlich, am starksten wohl in 
Buchenwald. (Vgl. Tabellen 39, 40, 41) 

Schon am 26. November 1938 hatte Best verlangt, 
»daB die KL nicht immer fur den Augenblicksbedarf, 
sondern auf weitere Sicht eingerichtet werden mussen, 
weil sonst die Durchfiihrung der staatspolizeilich wichti- 
gen SicherungsmaBnahmen einfach aus Mangel an Haft- 
raum scheitern« miiBte. Zu denken sei an die standige 
Unterbringung von 32000 bis 35000 Gefangenen.47 

45 BA Koblenz, R 2/12 164, 
Bl. 26. 
46 Buchenwald, S. 698; Behning, 
S. 89; BA Koblenz, NS 3/415, 

unfol.; /. Arndt, S. 102; Sachsen¬ 

hausen-Hefte, Ausgabe 4, S. 105. 

47 BA Koblenz, R 2/12 164, 
Bl. 26 u. 31. 
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Lebens- und 
Arbeitsbedingungen 

»Arbeit macht frei« stand in den eisemen Toren zu den 
KZ Dachau und Sachsenhausen, »Jedem das Seine« am 
Eingang nach Buchenwald, dazu an dessem Torgebau- 
de: »Recht oder Unrecht — mein Vaterland«. 

Schrecken 
seit Anbeginn 

Die sie verhohnenden Inschriften sahen die neu herange- 
triebenen Haftlinge meist nicht, wenn SS-Leute sie in die 
Lager jagten. Ob in kleinerer oder groBerer Zahl — 
Schikanen und MiBhandlungen begleiteten von Anfang 
an die Einlieferung. An den April 1937 in Sachsenhausen 
erinnerte sich Emil Ackermann: »Vom Transportauto 
muBte ich zuerst zur Baracke der >Politischen Abteilung<, 
einer SS-Dienststelle im Kommandanturbereich, aber 
noch auBerhalb des Haftlingslagers. Hier muBte ich mit 
den anderen >Zugangen<, das Gesicht zur Baracken- 
wand, die Hande nach oben ausgestreckt, Aufstellung 
nehmen. So wie wir standen die Neueingetroffenen 
haufig viele Stunden bei Wind und Wetter, bis es den 
hierfur zustandigen SS-Leuten gefiel, die Wartenden 
einen nach dem anderen abzufertigen. Nach Aufnahme 
aller Personalangaben, der Beantwortung vieler Fragen, 
die oft einem neuen Verhor glichen, muBte man wieder 
an der AuBenwand der Baracke Aufstellung nehmen, 
bis alle Nachfolgenden gleichfalls abgefertigt waren, und 
nun der ganze Trupp geschlossen ins Haftlingslager 
gefiihrt wurde. Ihre menschenverachtende Einstellung 
gegeniiber den Inhaftierten bewiesen die voriiberge- 
henden SS-Leute dadurch, daB sie mich und andere 
Wartende aufeigene Faust Sonderverhoren unterzogen, 
um uns hinterher mit oft unflatigen Beschimpfungen zu 
iiberschutten: FuBtritte oder StoBe mit Karabinerkol- 
ben in Beine, Kniekehlen, ins Kreuz oder in den Nacken 
wiederholten sich wahrend der Wartezeit mehrfach. 
Diese Behandlung endete erst, als wir im Haftlingslager 
unter dem Kommando der SS den Gang zum Bad 
(Kahlschnitt der Kopfhaare), zur Kleiderkammer und 
Schreibstube erledigt hatten und endlich in der zuge- 
wiesenen Baracke bei dem Blockaltesten eintrafen.«1 

1 Niemand und nichts vergessen. 

Ehemalige Haftlinge aus ver- 
schiedenen Landem berichten 
uber das KZ Sachsenhausen, hg. 
vom Sachsenhausen Komitee 
Westberlin und dem Arbeitskreis 

Sachsenhausen-Komitee Berlin 
in Zusammenarbeit mit der Ver- 
einigung der Verfolgten des 
Naziregimes/Verband der Anti- 
faschisten (VVN/VdA), Berlin 
1984, S. 27. 

Von einer noch schlimmeren »BegriiBung« im Juni 1938 
in Buchenwald berichtete ein ehemaliger Haftling in 
einer Exilpublikation: »Wir waren kaum aus dem Zuge 
heraus, da hagelte es auch schon die ersten Schlage. Mit 
KolbenstoBen, FuBtritten und Fausthieben wurden wir 
vom Bahnsteig (in Weimar — d. Verf.) in eine Unter- 
fiihrung getrieben. Hier wurden wir von dem damaligen 
Lagerleiter Rodl mit folgender Ansprache begriiBt: 
>Hier unter euch sind Leute, die schon im Gefangnis 
waren. Das ist nichts gegen das, was Sie hier erleben 
werden. Sie befinden sich im Konzentrationslager, d. h. 
Sie sind in der Holle. Bei dem geringsten Widerstand 
gegen eine Anordnung eines SS-Mannes werden Sie auf 
der Stelle erschossen. Wir kennen hier iiberhaupt nur 
zwei Strafen: Priigelstrafe und Todesstrafe.< Unsere 
Ankunft im Konzentrationslager Buchenwald gestaltete 
sich zu einem SpieBrutenlauf schlimmster Art. Wieder 
traktierte uns die SS mit Faustschlagen und FuB¬ 
tritten. <<2 Und gleiches geschah in Dachau, als dort die 
ersten Osterreicher, darunter 63 Juden, eintrafen. Nach 
MiBhandlungen wandte sich ein SS-Hauptsturmfiihrer 
an sie mit Worten, die Bruno Heilig festhielt: »Ihr seid 
jetzt in Dachau ... Ihr werdet bald merken, was das 
heiBt. Im Lager herrscht Standrecht. Jeder Fluchtver- 
such, jede Auflehnung hat die sofortige ErschieBung zur 
Folge. Hauptstrafen sind: Priigel und Baumhangen. 
Merkt euch das!« AnschlieBend muBten die neuen 
Haftlinge etwa neuneinhalb Stunden unbeweglich ste- 
hen. Obwohl 18 Stunden unterwegs gewesen, erhielten 
sie weder zu trinken noch zu essen.3 Von ihnen kamen 
keine »Prominenten« in die Strafkompanie wie beim 
nachsten Wiener Transport. Von dessen Deportierten 
erschossen SS-Leute fiinf schon wahrend der Fahrt, den 
anderen vor Augen haltend, was sie im Konzentrations¬ 
lager erwarten wiirde. In Buchenwald drohte sogar ein 
krimineller Kapo im SS-Jargon: Ein Konzentrations¬ 
lager sei kein Sanatorium und kein Gefangnis iiblicher 
Art. Hier ginge es rund. Wer glaube, es nicht aushalten 
zu konnen, der moge in den elektrisch geladenen Zaun 
laufen. Der erlose ihn in weniger als einer Sekunde von 
allem Ubel.4 

2 Das neue Tage-Buch v. 
19. 11. 1938. 
3 Bruno Heilig, Menschen am 
Kreuz, Berlin 1948. S. 17fT. - 
Die erste Ausgabe des Berichts 
erschien 1941 in London. 
4 Erzahlte Geschichte. Berichte 
von Widerstandskampfem und 

Verfolgten, Bd. 1: Arbeiterbewe- 
gung, hg. vom Dokumentations- 
archiv des osterreichischen Wi- 
derstandes/Institut fur Wissen- 
schaft und Kultur, Wien/Mun- 
chen 1985, S. 191 (Bericht von 
Dr. Ludwig Soswinski); ZStA 
Potsdam, Film 56738; Irene Hub- 
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Zur Einlieferung gehorte in der Regel die sogenannte 
erkennungsdienstliche Behandlung, Fotografieren, Ab- 
nehmen der Fingerabdriicke und Schriftproben, wie im 
Mai 1936 und August 1938 erneut angeordnet.5 Dabei 
hielt ein SS-Fiihrer in Buchenwald eine langere Rede: 
»Wer sich dem Drahtverhau auf dreiBig Meter naherte, 
wiirde >abgeschossen<. Wer einem Befehl nicht gehorch- 
te, wiirde >abgeschossen<. Wer sich einem Wachposten 
wahrend der Arbeit auf weniger als sechs Meter naherte, 
wiirde >abgeschossen<. Sollte in einer der Baracken zur 
Nachtzeit ein Brand ausbrechen, so war das Verlassen 
des brennenden Raumes verboten, und das Feuer aller 
Maschinengewehre wiirde auf die Baracke gerichtet. 
Wahrend er diese einfachen Gesetze verkiindete, trat er 
mitunter auf einen der Gefangenen zu, schlug ihn ins 
Gesicht oder trat ihn mit FiiBen, weil Haltung oder 
Gesicht des Betroffenen ihm nicht zusagten.«6 

Die »einfachen Gesetze« bekam kein Haftling zu 
sehen, weder die Lager- und Strafordnung noch die 
»Allgemeine(n) Hinweise uber das Verhalten der Haft- 
linge im Schutzhaftlager, bei der Arbeit und wahrend 
der Freizeit«. Sie verlangten u. a. das GriiBen jedes 
SS-Mannes, bestimmten den Briefverkehr, Gesuche und 
Zeitungsbestellungen, ordneten das Instandhalten der 
Stuben- und Blockeinrichtung an, verfiigten das Sauber- 
halten der Haftlinge, ihrer Kleidung und Unterkiinfte, 
regelten den Aufmarsch zum Appell, geboten iiber 
Arbeit, den Kantineneinkauf und die Meldung beim 
Arzt. Erst die tagliche Praxis zeigte, daB »nur das Atmen, 
Arbeiten, Essen und Schlagen erlaubt war«, wie der 
Dachauer Haftling Karl Roder zusammenfaBte.8 

Mit Antreiben, Schreien und Schlagen erfolgte die Ab- 
gabe der eigenen Sachen und das Zuweisen der Haft- 
lingsbekleidung, zunachst noch der iiblichen abgetrage- 
nen Uniformen, dann ab 1938/39 der gestreiften Jacken 
und Hosen sowie zwei Hemden, zwei Unterhosen, zwei 
Paar Striimpfen und zwei Taschentiichern. In Dachau 
bekamen die blau-weiB gestreiften, schnell vergrauende 
Stiicke die Osterreicher und die »Zuganger«, so daB sie 
erkennbar blieben und zusatzlich MiBhandlungen aus- 
gesetzt waren. Die Buchenwalder erhielten die »Ze- 
bra«uniformen geschlossen am 9. April 1939, dem 
Ostersonntag. In Sachsenhausen erfolgte die Einklei- 
dung durch den gestreiften Drillich im Mai/Juni 1939. 
Die Frauen in Ravensbriick empfmgen ein Baum- 
wollkleid in gleicher Art, Hemd, Schliipfer, Unterrock, 
lange Striimpfe, Schuhe bzw. Holzpantinen.9 Die Aus- 
gabe des Haftlingskennzeichens und der Haftlingsnum- 

ner, Unser Widerstand. Deutsche 
Manner und Frauen berichten 
uber ihren Kampf gegen die Na¬ 
zis, Frankfurt/M. 1982, S. 186 
(Bericht von Willi Bleicher). 
5 ZStA Potsdam, Film 14366 u. 
2428. 
6 Ernst Wie chert, Der Toten- 
wald. Ein Bericht. Tagebuchno- 
tizen und Briefe. Berlin 1977, 
S. 66. — Ausfuhrlich auch bei 

Walter Poller, Arztschreiber in 
Buchenwald. Bericht des Haft- 
lings 996 aus Block 39, Hamburg 
1947, S. 23 f. 
7 Arch. Dachau. Nr. 3497. 
8 Ebenda, Nr. 75/577. 
9 Heilig, S. 95; mundliche Mit- 
teilungen von Kurt Kohler u. 
Rudolf Wunderlich an d. Verf.; 
Guste Zorner u. a., Frauen-KZ 
Ravensbriick, Berlin 1971, S. 69. 

mer begleitete »die Anweisung, mich nie mehr unter 
meinem Namen zu melden«, erlauterte der Pfarrer 
Werner Koch. »Einen Menschen mit dem Namen Koch 
gibt es nicht mehr. Der KZ-Staat hat diesen Menschen 
bereits liquidiert. Damit dies auch auBerlich weiter 
sichtbar ist, kommt im nachsten Moment ein Haftling 
mit einer groBen Schere und beraubt mich meiner Haare. 
Das gehort zum Zeremoniell der totalen Entwiirdigung 
und Entpersonlichung des Menschen, das sich bei alien 
Zugangen wiederholt.«10 Nach Stunden des Qualens 
bekamen die neuen Gefangenen einen Block zu ge- 

wiesen. 

Massentransporte 

Bei groBeren Einlieferungen verlief alles iiberwiegend 
chaotisch. Die sogenannten Asozialen des Juni 1938 
muBten in Buchenwald in einem Schafstall ohne Liege- 
statt mit zwei Decken unter den Knuten von Kriminellen 
vegetieren. Erst nach zwei Tagen bekamen sie Essen. 
Waschgelegenheit gab es fur sie in der ersten Woche 

nicht.11 
Katastrophal und besonders menschenverachtend ging 

es nach dem Novemberpogrom 1938 in den Konzentra- 
tionslagern zu. Buchenwald hatte schon am 23. Juni 
1938, also nach der Asozialeneinlieferung, telefonisch, 
per Fernschreiben und schriftlich mit Kostenanschlag 
beim SS-Verwaltungsamt 8000 RM fur fiinf provisori- 
sche Baracken »fiir weitere 4000 Haftlinge, die in den 
nachsten Tagen hier eintreffen«, beantragt und von 
Munchen genehmigt bekommen. Ohne Turen, Fenster, 
Ofen und Waschgelegenheit, mit in 60 bis 70 cm Abstand 
gespanntem Maschendraht als Lager auf dem Appell- 
platz errichtet, waren sie noch nicht fertig, als die 
Pogromopfer eintrafen. Die Buchenwalder Haftlinge 
stimmten, wie Heinz Feldheim berichtete, »in der An- 

sicht «iiberein, »daB die Einlieferung vieler Juden in das 
Lager langst vorher geplant« gewesen sein durfte.12 
Ebenso muBten Gefangene in Sachsenhausen seit Som¬ 
mer gel be Stoffballen einlagern, neues Drillichzeug zur 
Ausgabe bereitlegen und weitere Baracken errichten. Als 
»Kleines Lager« neben dem Torgebaude standen sie 
rechtzeitig zum Pogrom da. Aus Dachau berichtete Willi 
Eifler: »Im Sommer 1938 wurden mehrere Baracken ge- 
raumt und anstelle von Betten mit Bretterverschlagen 
versehen. Auf die Bretterverschlage wurde loses Stroh 
aufgeschiittet. AuBerdem wurden zwei Zelte im Lager 
aufgestellt. Wir sprachen dariiber, daB die SS wieder ein 
groBangelegtes Verbrechen plante.« Aus eigener Erfah- 
rung meinte Max Oppenheimer: »Der groBte Teil der 
Blocks war fur die laufend eintreffenden Transporte 

10 Werner Koch, »Sollen wir K. 
weiter beobachten?« Ein Leben 
im Widerstand, Stuttgart 1982, 
S. 171. 

11 Das Neue Tage-Buch v. 
19. 11. 1938. 
12 BA Koblenz, NS 3/183, un- 
fol.; Buchenwald, S. 100; Arch. 
Dachau, Nr. 12555. 
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jiidischer Haftlinge reserviert, ein deutlicher Beweis 
dafiir, wie >spontan< die Aktion am 9. und 10. November 
war.«13 

Die Buchenwalder hatten schon Schlimmes erwartet, 
als sie von dem Attentat auf den deutschen Diplomaten 
Ernst vom Rath in Paris horten. Nach dessen Tod waren 
die Essenrationen der jiidischen Haftlinge auf die Halfte 
gekiirzt, ihre Behandlung im Revier verboten, iiber sie 
Post-, Geldempfangs- und Kantineneinkaufssperre ver- 
hangt worden. Und dann sahen sie die ersten der 
tausende Verschleppten, darunter Jugendliche, in der 
Kleidung, in der sie ergriffen worden waren, miBhandelt 
von SS-Leuten und kriminellen Lagerfunktionaren. Die 
Deportierten erhielten mehr als 24 Stunden nichts zu 
trinken und zu essen, durften ihre Notdurft nicht 
verrichten. Die Zustande in den neuen Blocks la bis 
5 a, in die man sie sperrte, verschlimmerte sich noch, als 
durch verdorbenes Essen Darmkrankheiten auftraten. 
Eines Nachts drangen SS-Leute und kriminelle Haft¬ 
linge mit Pistolen, Peitschen und Kniippeln in die 
Baracken ein, worauf unter den zusammengedrangten, 
verangstigten und geschundenen jiidischen Haftlingen 
eine Panik ausbrach. Die Folterknechte bezeichneten 
diese sofort als Meuterei, was neue schauerliche Szenen 
nach sich zog. Einige Gefangene wurden wahnsinnig 
und deswegen in eine alte Waschkiiche gesperrt, dann 
in den Bunker geworfen und dort von den SS-Arzten 
Erwin Ding und Werner Kirchert mit Hilfe des Arrest- 
verwalters Martin Sommer umgebracht. Andere be- 
gingen Selbstmord, worauf der Rapportfiihrer durch 
den Lautsprecher ausrufen lieB: »Wenn sich wieder 
einer von den Juden aufhangt, so stecke er gefalligst 
vorher einen Zettel mit seinem Namen in die Tasche, 
damit man weiB, wer er ist.« Wieder andere starben, 
weil sie nicht ihre standigen Medikamente erhielten; 
nicht wenige wurden erschlagen.14 

In Dachau dauerte die Aufnahmeprozedur gleichfalls 
zwei bis drei Tage, wahrend der die Pogromopfer nichts 
zu trinken und zu essen bekamen. Die Blocks waren mit 
bis 1000 Haftlingen vier- und fiinffach iiberbelegt, was 
Sauberkeit, Waschen und Schlafen fast unmoglich mach- 
te; Krankheiten traten auf, so schilderte Wilhelm Hauser 
die unmenschlichen Bedingungen. Und Werner C. Cahn- 
mann erinnerte sich zusatzlicher Leiden: »Wir wurden 
keiner Arbeitsgruppe zugewiesen. Statt dessen verbrach- 
ten wir unsere Tage mit Strammstehen, entweder vor 
den Baracken, oder einmal taglich auf dem Appellplatz, 
wo wir abgezahlt wurden, und mit Marschieren, Laufen, 

13 Naujoks, S. 90; Koch, S. 224; 
Sachsenhausen-Hefte, Ausgabe 4. 
S. 102; Arch. Dachau, Nr. 9434; 
Max Oppenheimer/Horst Stuck- 

mann/Rudi Schneider, Als die 
Synagogen brannten. Zur Funk- 
tion des Antisemitismus gestem 
und heute, Frankfurt/M. 1978, 
S. 40. 

14 Heilig, S. 198fT.; Hubner, 
S. 215f. (Bericht von Willi 
Schmidt); Karl Barthel, Die Welt 
ohne Erbarmen. Bilder und Skiz- 
zen aus dem KZ, Rudolstadt 
1946. S. 32fT.; KZ-Verbrechen 

..., S. 48; Konzentrationslager 

Buchenwald. Bericht des Inter- 
nationalen Lagerkomitees, Wei¬ 
mar 1949, S. 26. 

Uben und Singen. Wir marschierten fast pausenlos 
dutzendemale morgens und nachmittags die LagerstraBe 
auf und ab, langs der Seitenwege und iiber den Appell¬ 
platz ... Viele altere oder kranke Manner stolperten 
und brachen zusammen. In leichten Fallen wurden sie 
getreten und hochgezerrt; in schweren Fallen wurden 
sie weggetragen, und man sah sie nie wieder. Zeichen 
von Mitleid, wie einen alten Mann, der offensichtlich 
am Zusammenbrechen war, zu stiitzen, wurden bestraft. 
Auf dem Appellplatz war die kleinste Bewegung wah¬ 
rend des Strammstehens ein Vorwand fur Ohrfeigen und 
Schlage, wenn nicht Argeres. Einmal, an einem kalten, 
windigen Abend, muBten wir mehrere Stunden bewe- 
gungslos strammstehen. An diesem Tage erregten Dut- 
zende, die ohnmachtig wurden oder hinfielen, das MiB- 
fallen der SS, sie wurden weggeschleppt .. . Wir sahen 
die ganze Zeit, wie Sarge aus rohen Brettern und Leichen 
auf Bahren durch das Lager getragen wurden. Viele 
Manner wurden zu Tode gepriigelt, manche zogen sich 
eine todliche Krankheit zu, manche wurden gefoltert.«15 

In Sachsenhausen befanden sich unter den Ver¬ 
schleppten etwa 50 Schulpflichtige. Politischen Haft¬ 
lingen gelang es, sie in einem normalen Block unter- 
zubringen, wahrend die anderen Neuzugange im »Klei- 
nen Lager« eng gedrangt auf diinnen Strohschiitten auf 
blankem Boden lagen. Sie muBten die schwersten Arbei- 
ten, unter anderem beim Klinkerwerkbau verrichten, die 
SS-Latrinen fast ohne Hilfsmittel reinigen oder mit 
bloBen Handen Schneeraumen, was zu Erfrierungen 
fiihrte. Andere trieb man zu sinnlosen und schikanosen 
Beschaftigungen: »Wir muBten unsere Jacken verkehrt 
herum anziehen, die Enden anfassen und hochheben. 
Die so entstandenen Beutel wurden mit Sand gefiillt 
(einige Schippen voll) und im Laufschritt mehrere 
hundert Meter weit auf einen Berg befordert und wieder 
zuriick.«16 

Wie auBerhalb der Lager viele der Verfolgten ihr 
Eigentum weit unter Wert abtreten muBten, bereicher- 
ten sich Privatpersonen und Firmen an den Einge- 
sperrten. So schilderte Fred Adler, Mitbesitzer des 
Leder- und Schuhwarenunternehmens I. & C. A. Schnei¬ 
der in Frankfurt am Main, das 1938 einen Jahresumsatz 
von 20 Millionen und einen Reingewinn von iiber 
2,5 Millionen RM verzeichnete, wie es ihm erging: »Am 
9. November 1938 verhaftete man mich und brachte 
mich in das beriichtigte Lager Buchenwald. Dort erhielt 
ich offiziell Nachricht von einem Vertreter der . .. 
Handelsabteilung der Frankfurter NSDAP, daB ich 
nicht damit rechnen konnte, jemals aus Buchenwald ent- 
lassen zu werden, wenn mein Bruder und ich nicht die 
Vorschlage des beiliegenden Vertrages akzeptierten. Ich 

15 Gdhring, unpag.; Roder, 
S. 40fF.; Gunter Wirth, Die 
Hauser-Chronik, Berlin 1982, 
S. 148 ff.; Werner C. Cahnmann, 
Im Konzentrationslager Dachau 
(Kopie im Besitz d. Verf.). 

16 Sachsenhausen-Hefte, Aus¬ 
gabe 5, S. 176 u. 178; Siegmund 
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vergessen? Erlebnisbericht aus 
der Zeit der Verfolgung, Frank¬ 
furt/M. 1954, S. 10fT.; Naujoks, 
S. 92 f. 



nahm also an und wurde am 23. November 1938 ent- 
lassen, und der beigefiigte Vertrag trat endgiiltig am 
17. Dezember 1938 in Kraft.« Der Betrieb ging an Bruno 
Soletzky, einen Direktor der Dresdner Bank AG, zu- 
gleich Gauwirtschaftsberater der Nazipartei in Frank¬ 
furt am Main. Durch die Erpressung zahlte er einen 
Kaufpreis von lediglich drei Prozent des Nettowertes. 
Seine Bank erhielt Fur die Vermittlung 40000 RM. Wohl 
nicht in dieser Hohe, doch mit gleicher rauberischer 
Intensitat pliinderten SS-Fiihrer in den Konzentrations- 
lagern die Opfer aus. Sie spannten dazu auch kriminelle 
Haftlinge ein, die ohnehin jiidische Gefangene erpreB- 
ten. Doch blieb ihre Beute hinter dem Raub durch 
SS-Funktionare zuriick. Diese zwangen in Buchenwald 
den jiidischen Haftling Gustav Herzog, Geld, Schmuck 
und andere Wertsachen zusammenzuholen. Dann riefen 
sie ihn mit dem »Diamantenkoffer« ans Tor. Zuerst griff 
der Adjutant Heinrich Hackmann hinein, dann der 
Kommandant Koch. Der iiberwies dann Gelder auf sein 
Konto bei der Dresdner Bank. Weiter »kaufte« er, wie 
sich der Bunkerchef Sommer ausdruckte, einen BMW- 
Wagen, Hackmann ein Sportauto, der SS-Hauptschar- 
fiihrer Gotthold Michael ein BMW-Kabriolett. Daruber 
hinaus muBten die Drangsalierten EBbestecke, Trink- 
becher, EBschiisseln, zerrissene Decken und alte Hand- 
tiicher bezahlen. In der Kantine verlangte man von ihnen 
doppelte und mehrfache Preise und zwang ihnen Laden- 
hiiter auf. Sie muBten »Gebiihren« fur Papiere, Reise- 
antrage, Vermittlungen usw. entrichten, fur »Abnut- 
zung« der Baracken aufkommen und anderes mehr, was 
sich geldgierige SS-Fiihrer ersannen. Selbst fur den 
Ersatz eines Wolfes, dem der Tierpfleger das Kreuz 
brach, muBten sie 7000 Mark »spenden«. Denn die SS 
hielt sich im Kommandanturbereich einen Zoo mit 
Enten und Schwanen, Baren, Hirschen, Wildschweinen, 
Raubvogeln sowie Affen und anderem Getier, alles 
durch Haftlinge angelegt und unmittelbar neben dem 
Lager plaziert - auch das charakterisierte die Mentali- 

tat der Menschenschinder.17 
Das isolierte »Kleine Lager« von Buchenwald bestand 

bis 13. Februar 1939, als die letzten zirka 250 Haftlinge 
des Novemberpogroms in andere Blocks iibersiedeln 
durften. Bis Ende 1938 hatten der SS-Terror mehr als 
230 Todesopfer von den jiidischen Gefangenen gefor- 

dert.18 

17 Roder, S. 67; Office of Mili¬ 
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S. 29; Dok.-Zentrum, KZ und 
Haftanstalten, Buchenwald, 
Nr. 4/4/1/ Bl. 720-767. 

Handlanger der SS 

Fast alle Haftlinge sahen in der SS ihren unmittelbaren 
Feind. Doch der befand sich nicht jederzeit und uberall 
im Lager. Dagegen trafen die KZ-Insassen standig 
sowohl bei der Arbeit als auch bei den Mahlzeiten und 
selbst in der knapp bemessenen Freizeit auf Mitge- 
fangene. Bedingt durch die Verhaltnisse ergaben sich 
Reibereien, die nur Charakterstarke, politisch-mora- 
lisches BewuBtsein und gegenseitige Rucksichtnahme 

dampfen und unterbinden konnte. 
Haftlinge, die solche Eigenschaften nicht besaBen und 

die dazu noch die SS in Positionen im Lagergefiige 
gebracht hatte, verschlimmerten die Situation zum Teil 
bis ins Unertragliche. »Die Kriminellen und Asozialen 
wurden bevorzugt und gezielt von der Schutzhaftlager- 
fuhrung in Lagerfunktionen eingesetzt«, verallgemeiner- 
te der ehemalige Buchenwald-Haftling Herbert Weid- 
lich. »Nicht wenige von ihnen betatigten sich willig als 
verlangerter Arm der SS. Im Auftrage der SS priigelten 
sie ihre Mitgefangenen, stahlen ihnen einen Teil der 
Essenrationen, betatigten sich als Provokateure und 
Zinker, als Totschlager und Morder . . . Manche Krimi- 
nelle begingen ihre Schandtaten auch ohne direkten 
Auftrag der SS. Nicht wenige glaubten, sich bei der SS 
verdient machen zu miissen, in der meist triigerischen 
Hoffnung, daB sie auf diese Weise ihr Leben erleichtern 
oder retten konnten. Deshalb unterwarfen sie sich in 
der Verfolgung personlicher Interessen uberwiegend 
willig dem Zwang der SS.« Er fuhr fort: »Die Verbrecher 
aller Kategorien in Haftlingskleidung zwangen ihre Mit- 
haftlinge mit Schlagen und Morddrohungen zu hohen 
Arbeitsleistungen oder emiedrigten sie mit abscheuli- 
chen SpaBen. Mit und ohne Auftrag der SS erschlugen 
sie Haftlinge in den Arbeitskommandos oder trieben sie 
im Auftrag der SS iiber die Postenkette zum ErschieBen 
auf der Flucht durch die SS-Bewachungskrafte. Leistete 
ein Schutzhaftling einem Verbrecher in Haftlingsklei- 
dung offenen Widerstand, wurde er in den meisten 
Fallen buchstablich totgeschlagen.« Andere Buchenwal- 
der Haftlinge bestatigten: »Aus den Suppenkesseln, die 
in die Blocks geschleppt wurden, durfte sich der Block- 
alteste soviel nehmen, wie er wollte, bevor es ans 
Verteilen ging. Und er durfte seinen Freunden - oder 
denen, die ihm irgendwelche Dienste leisteten — eben- 
falls groBere Portionen auf Kosten der Gesamtheit 
zuteilen. Mit einem Knuppel bewaffnet, durfte er nicht 
nur schlagen (und erschlagen) - die SS erwartete das 
und verlangte dies sogar von ihm. Todesangst sollte die 
Gefangenen rund urn die Uhr beherrschen, auch wenn 

keine SS-Uniform zu sehen war.«19 
In Sachsenhausen befanden sich uberwiegend politi- 

sche Gefangene in Lagerfunktionen, als Lager-, Stuben- 
und Blockalteste sowie Vorarbeiter, wie die Kapos (vom 

19 Herbert Weidlich, Haftlinge tion, in: Buchenwald-Heft, 1977, 
in Lagerorganen. Stutzen der Nr. 5, S. 6fF.; Buchenwald. KZ, 
illegalen Widerstandsorganisa- S. 14. 
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italienischen Capo: Haupt, Meister) dort hiefien. In 
Dachau, wo es bis 1940 keinen Lageraltesten gab, 
dominierten gleichfalls politische Haftlinge. Beriichtigt 
waren allerdings die Kriminellen Sterzer und Zock. Als 
Kapos schunden sie Haftlinge bis zur BewuBtlosigkeit, 
erschlugen oder trieben sie SS-Leuten zu. In Ravens- 
briick war die Kriminelle Ruth Kaiser Lageralteste.20 
In Buchenwald herrschten in der Anfangszeit — mit 
wenigen Ausnahmen — kriminelle Stuben- und Block- 
alteste sowie Kapos vor. Ein beriichtigter Ruf eilte 
dem Kapo im Steinbruch, Vogel, einem ehemaligen 
Fremdenlegionar, voraus. Erster Lageralteste war der 
Kriminelle Hubert Richter, nach Haftlingsmeinung vor- 
her Angehoriger des Berliner SA-Sturms 33, des soge- 
nannten Mordsturms. Wegen Begiinstigung der Flucht 
zweier Kumpane wurde er Ende 1937 abgesetzt, bekam 
zweimal Priigel auf dem Bock und muBte anschlieBend 
fur zwei Monate in strengen Arrest, danach fur weitere 
zwei Monate in die Strafkompanie. An seine Stelle trat 
der Kriminelle Paul Henning, der Richter nicht nach- 
stand. Beide umgaben sich mit ihresgleichen, die sie 
stiitzten und mit denen sie — Richter hatte inzwischen 
seine alte Stelle wieder eingenommen — besonders die 
ersten Judentransporte drangsalierten. Noch wiister 
sprangen sie mit den Opfern des Pogroms um, was die 
SS mit Wohlgefallen sah, nicht aber, daB Kriminelle ihr 
die Beute schmalerten und nachts in den Blocks um 
Geld spielten. Ende 1938 befahl der Buchenwalder 
Kommandant, den kriminellen Lagerfunktionaren ihre 
ausgesuchten Uniformstiicke und Stiefel wegzunehmen 
und sie in normale Haftlingskleidung zu stecken. Nach 
Neujahr wurde ein Geldversteck entdeckt, worauf der 
Lagerfiihrer, SS-Obersturmbannfiihrer Arthur Rodl, 
entsprechend einer Anregung Richters, Block 3 als 
»Schwarzen Bunker« ohne Einrichtung, Ofen und Licht 
herrichten lieB. Dorthin kamen Richters Kumpane. Sie 
wurden schwer miBhandelt und zum Teil von Sommer 
ermordet. Da die Eingekerkerten auch liber Richters An¬ 
ted aussagten, teilte er schlieBlich ihr Schicksal: Sommer 
brachte ihn am 22. Marz 1939 um. Am 26. April 1939 
transportierte die SS von den Vorbeugungshaftlingen 
238 nach Flossenbiirg. Damit war die Vorherrschaft der 
kriminellen Gefangenen in Buchenwald gebrochen.21 

Tagesablauf 

Der KZ-Tag begann im Sommer in Buchenwald um 
3.30, in Dachau 3.15, im Winter 5 Uhr. Dem Wecken 

20 Sachsenhausen-Hefte, Aus- 
gabe 4. S. 111 f. u. 124fT.; Heilig, 

S. 58 fT. u. 106fT.; Aktenauskunft 
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Buchenwald, Nr. 17/16, Bl. 8R; 
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..., S. 83f. u. 116fT.; Ernst Ha- 
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folgte das Waschen, wobei es in Buchenwald und 
Sachsenhausen anfangs an Wasser mangelte, das nur 
aus durchlocherten Rohren in Rinnen im Freien floB. 
Die Aborte befanden sich hier zunachst auBerhalb der 
Unterkiinfte. Das Aufraumen und Richten der Lager- 
statte blieb nach wie vor mit Schikanen verbunden: 
schnurgerade Strohsacke und Decken, fleckenloses Ge- 
schirr, restlos gesauberte Spinde, die rohen Holzschemel 
und -tische weiBgescheuert, makellose Kleidung und - 
oft bis zu zehnmal taglich — geputztes Schuhwerk, 
dessen Sohlen auch keinerlei Schmutz aufweisen durften. 
Denn den Nazis »entging nichts, womit man Menschen 
qualen kann«, kommentierte der Wiener Bruno Heilig 
diese Gepflogenheiten. »Das Konzentrationslager ist 
eine militarisch organisierte Galeere.« Das »Friihstiick«, 
ein Becher Krautertee oder Ersatzkaffe, und ein Stuck 
Brot muBte deshalb schnell heruntergeschlungen wer- 
den, bevor gegen 4.30 Uhr der Appell stattfand. 

Die Arbeitszeit reichte in Buchenwald mit einer halben 
Stunde Mittagspause, fur die am Abend zuvor Kalt- 
verpflegung ausgegeben wurde, bis 16 Uhr, in Dachau 
mit zwei Stunden Unterbrechung, in der es im Lager 
die Suppe gab, bis 18 Uhr, vielfach dariiber hinaus. »Am 
Bau der Wasserleitung«, hielt ein Buchenwalder fest, 
»wurde sogar regelmaBig bis 10 oder gar 11 Uhr nachts 
gearbeitet. In besonders dringenden Fallen ging die 
Arbeit bis 2 und 3 Uhr morgens.« 22 

In samtlichen Lagern standen Aufbau und Ausbau im 
Vordergrund. Bei den schlimmsten Kommandos muB- 
ten meist Erd- und Transportarbeiten unter alien erdenk- 
lichen Erschwernissen erledigt werden. AuBerhalb des 
Lagers umgaben Ketten von SS-Posten die Haftlinge 
und trieben sie meist an. »>Bewegt Euch<, war das Gebot 
in Dachau«, vermerkte Heilig. »Wer es verletzte, wurde 
aufgeschrieben und zur Bestrafung gemeldet, wegen 
Faulheit bei der Arbeit.« Das gait besonders fur die 
Strafkompanien, die in Dachau Kies schippen und 
transportieren oder die in Buchenwald im Steinbruch 
Baumaterial gewinnen und auf den Schultern heraus- 
tragen muBten. 

Das »Bewegungsgebot« gait gleichermaBen fur andere 
Gefangene und deren Arbeit. In einem Bericht aus Bu¬ 
chenwald hieB es dariiber: »Mit der Picke wurden die 
Steine gebrochen und auf den Schultern in immer 
wiederholten Marschen, oft im Laufschritt an die Stelle 
getragen, an der sie gebraucht wurden. Das ganze 
Packlager fur das Lager mit seinem groBen Appellplatz, 
fur die StraBen in und um das Lager und zwischen den 
Kasemen, ist mit wundgelaufenen FiiBen und zer- 
quetschten Fingern einzeln herangeschleppt worden. 
Eineinhalb Jahre lang muBte jeder Haftling nach Ar- 
beitsschluB einen Felsbrocken mit ins Lager tragen. 
Einen ganzen Sommer lang muBte sonntags zur Frei- 
zeit das ganze Lager Steine schleppen, vom Stein- 

22 Das Neue Tage-Buch v. 
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Barackeninneres im KZ Sachsenhausen 
Esseneinahme im KZ Sachsenhausen 

bruch zum Lager, vom Steinbruch zu den Wachtiirmen, 
vom Steinbruch zu den SS-Kasernen. Wehe, wenn ein 
Stein den aufsichtsfuhrenden SS-Leuten zu klein er- 
schien. Dann setzte es Priigel oder >Sport<, d. h. Exer- 
zieren bis zum Umfallen fur den Haftling oder fur die 
ganze Kolonne, bei der er arbeitete. Zum Ausschachten 
des Untergrundes fur die zahllosen Gebaude, zum 
Planieren des Gelandes zwischen den Gebauden wurden 
keine Bagger verwendet. Das Erdreich wurde heausge- 
tragen und zum groBen Teil mit Tragen abtransportiert. 
Die Tragen waren viereckige, oben offene Holzkasten, 
an denen zwei Tragstangen so befestigt waren, daB sie 
von zwei Haftlingen transportiert werden konnten. Fur 
Strafkolonnen wurden Kasten in besonders groBem 
Format hergestellt. Wir versuchten, uns die schwere Last 
dadurch zu erleichtern, daB wir Stricke oder Drahte an 
den Stangen befestigen, die wir liber Schultern und 
Nacken legen konnten, um die Last mit dem ganzen 
Korper zu tragen, wenn die Hande die Stange nicht 
mehr halten konnten und die Arme formlich aus den 

Gelenken zu reiBen drohten. Aber das wurde unter 
Androhung strenger Strafen verboten. SS-Leute bis 
hinauf zum Lagerfiihrer sorgten dafiir, daB bei langeren 
Transportwegen die Tragen unterwegs nicht zu oft 
abgesetzt wurden.« Desgleichen muBten Kipploren mit 
Muskelkraft bewegt werden: »Berge hinaufdurch Dreck 
und Schlamm, der oben in die Schuhe hineinlief; bei 
gliihender Flitze im Sommer und eisiger Kalte im Winter, 
wahrend die Hande an den kalten Eisenteilen anklebten. 
In Buchenwald gibt es keinen Sandboden, sondern mit 
vielen groBen Steinen durchsetzten Muschelkalk. Dieser 
Schlamm klebte an den Handen und am Werkzeug. Er 
verbreitete sich von da liber die Hosenbeine und Jacken; 
beim Steinetragen liber die Schultern, Miitzen, dann 
liber die Schuhe an die Hosenbeine, in die Socken. Die 
Sachen muBten dann nach der Arbeit ausgebiirstet 
werden, falls sie bei Regenwetter uberhaupt getrocknet 
werden konnten. Wenn wir am nachsten Morgen an der 
Arbeitsstelle ankamen, waren wir schon wieder bis an 
die Knie verspritzt und verdreckt. Auch die vielen 
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gefallten Baume wurden nicht abgefahren, sondem 
muBten auf den Schultern weggeschleppt werden. Da 
gab es Kolonnen von 20 bis 40 Mann, die einen riesigen 
Eichen- oder Buchenstamm muhsam zuriicktrugen. Die 
Brocken aus dem Steinbruch wurden bis zum Jahre 1944 
in Loren den steilen Hang hinaufgeschoben. An jeder 
Lore war ein starkes Seil mit Querstrangen befestigt. 20 
bis 30 Mann zogen an diesen Stangen mit Aufbietung 
aller Kraft im Gleichschritt die Lore aus dem Steinbruch 
in die Hohe.« Auch muBten sich Haftlinge vor Wagen 
spannen, vorniibergebeugt sie ziehen und dazu noch 
singen. Sie wurden zynisch »Singende Pferde« genannt. 
In Flossenbiirg verfligten die Gefangenen fiber keine 
groBeren technischen Hilfsmittel, um Stufen in den Berg 
zu brechen und den Steinbruch zu betreiben. Die Bewe- 
gung der Erd- und Gesteinsmassen erfolgte durch Mus- 
kelkraft, zum Teil »bei 25 Grad Kalte ohne Striimpfe 
und Handschuhe im Freien«, wie sich einer der Haftlinge 
erinnerte. »Die Folge waren erfrorene Finger, Hande 
und FiiBe. Der Lagerkommandant lieB Gefangene, die 
sich krank meldeten, mit 25 Peitschenhieben durch- 
priigeln, und kommandierte sie trotz Erfrierungsschaden 
zur Arbeit ... Amputationen von erfrorenen Fingern, 
Handen und FiiBen wurden vorgenommen und hatten 

haufig todliche Folgen.« 
Selbst Frauen blieben von schwersten Arbeiten nicht 

verschont. In der Lichtenburg muBte Martha Chwalek 
Kohlen abladen sowie eiserne Betten und Schranke liber 
Wendeltreppen transportieren oder Olga Benario-Pre- 
stes die Latrinen leeren. Fini Gleixner, die die Heizungs- 
anlage zu bedienen hatte, berichtete: »Im Herbst 1938 
muBten jiidische Haftlinge Kanalisationsarbeiten ma- 
chen, eine Arbeit, die fur Manner nicht als leicht galt«. 
Sie »kamen jeden Abend bis fast zu den Hiiften voll 
Schlamm und Dreck zuriick.« Auch in Ravensbriick 
muBten weibliche Gefangene Baugruben ausheben, Stra- 
Ben anlegen, die StraBenwalze und Wagen ziehen, Loren 
mit Sand fiillen und fortbewegen, aus Kahnen Ziegel 
und Kohle ausladen und in Holztrogen im Laufschritt 
liber schwankende Bretter schleppen.23 

In Sachsenhausen gait — wie geschildert — der 
Aufbau als schlimmste Schinderei, als Knochenarbeit, 
wie Harry Naujoks festhielt. An anderen Steilen ging 
es ebenso zu, wie Pfarrer Koch es beim Kahneentladen 
erlebte. »Da auf der schmalen Planke nur Platz flir 
jeweils einen Haftling ist, muB dieser unter Aufbietung 
all seiner Krafte versuchen, die Schubkarre allein liber 
die Laufplanke zu balancieren. Wenn aber ein Asphalt- 
brocken so ungleichmaBig ist, daB er mit einem Teile 
weit liber den Rand der Schubkarre hinausragt, so kann 
es vorkommen, daB der Haftling die Balance verliert 
und mitsamt der Schubkarre in den Lehnitzsee stlirzt. 
Dies ist der Augenblick, wo die SS-Posten entweder in 

23 Heilig, S. 51 u. 72; Buchen¬ 

wald. KZ, S. 22ff.; Buchenwald, 

S. 109 u. 90; Wiechert, S. 74fT.; 
Siegert, 30000 Tote . . S. 14f.; 
Arch. Lichtenburg, Nr. 791 u. 

727; Hanna Sturm, Die Lebens- 
geschichte einer Arbeiterin. Vom 
Burgenland nach Ravensbriick, 
Wien 1982, S. 272; Zorner u. a., 
S. 75 f. 

ein schadenfrohes Gejohle ausbrechen, oder aber — das 
Gewehr anlegen und schieBen! Denn es ist ja >offensicht- 
lich<, daB da ein Haftling schwimmend das Ufer errei- 
chen und also fliehen will! >Auf der Flucht erschossen<, 
heiBt es dann. Ob die SS sich fur das eine oder andere — 

das Gelachter oder den Mord — entscheidet, hangt ganz 
von ihrer Laune und von dem >Stellenwert< des jeweiligen 
Haftlings ab. Ist es ein Haftling, an dem SS nicht 
interessiert ist, so kommt er mit einem unfreiwilligen 
Bad davon. Ist es aber einer, den sie gerne liquidiert 
haben mochte, so wird scharf geschossen. Man kann 
dieses Ziel auch dadurch erreichen, daB man einigen 
Haftlingen befiehlt, einen besonders unformigen Brok- 
ken auf die Schubkarre zu laden, so daB der ungliick- 
selige Schubkarrenfahrer das Gleichgewicht mit Sicher- 
heit verlieren muB.« 

Nicht ganz so gehetzt und gefahrlich gestaltete sich die 
Arbeit bei den Fachkraften, welche die Bauten hoch- 
zogen, sie innen vorrichteten, und in den Lagerwerk- 
statten, obwohl auch da Antreibereien, Schikanen, Schin- 
dereien und Untaten vorkamen. 

Selbst an Sonntagen muBte bis nachmittags gearbeitet 
werden. Doch gab es auch danach wenig Ruhe. Aus der 
Lichtenburg erinnerte sich Gertrud Friihschutz: »Prompt 
kam fast immer die Oberaufseherin, die den Haftlingen 
keine freie Minute gonnte.. . Zweck ihres Besuches war: 
>20 (oder 40) Frauen zum Wasserschopfen!< In irgend- 
einem Raum war der FuBboden mit Wasser bis zur 
Kniehohe bedeckt. Ob Grundwasser oder von ihr einge- 

lassen, war mir nie klar geworden.« 
Gegen 16 oder 17 Uhr fand der tagliche Abendappell 

statt, der sich liber geraume Zeit erstreckte, nicht nur 
wegen des genauen Zahlens der Haftlinge. Sie muBten 
- zerschunden und todmiide - Lieder singen oder dem 
Vollzug der Priigelstrafe zusehen. Einem kargen Abend- 
essen, in Buchenwald in warmer Form, schlossen sich 
oft noch Arbeiten im Lager an. »Wir waren taglich nicht 
weniger als 17 1/2Stunden auf den Beinen. Gesunde, 
Kranke — sofern sie sich gerade noch auf den Beinen 
halten konnten -, Junge und Alte. Riicksicht auf die 
Witterung gab es nicht. Wir muBten in unserer diinnen 
KunststofTkleidung bei Sturm und Wolkenbruch ebenso 
arbeiten wie bei gluhender Hitze«, berichtete ein Bu- 
chenwald-Haftling in einer Exilzeitschrift. 

Kamen die Gefangenen in die Unterklinfte zurlick, 
muBten sie etliche Male erleben, daB SS-Leute die 
Lagerstatten umgeworfen und die Strohsacke ausge- 
schuttet hatten. Oder von ihnen waren die Spinde 
uberpruft und - wegen angeblich gefundener Krlimel 
— umgekippt worden, so daB Marmelade, Glasscherben, 
Geschirr usw. durcheinanderlagen. Alles muBte sogleich 
wieder aufgeraumt und gesaubert werden. Wegen der 
Schikanen bei der Ordnung der Schlafstatten legten sich 
manche Haftlinge daneben, um sie nicht durcheinander- 

zubringen. 
Die im Sommer um 21, im Winter 20 Uhr begmnende 

Schlafenszeit, in den Nachten oft durch Kalte beein- 
trachtigt, storten haufig SS-Blockflihrer mit sinnlosem 
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Erdarbeiten im KZ Ravensbriick 

Umhertreiben der Haftlinge, so daB Heiligs Eindruck 
zutraf: »Die Nachte waren so entsetzlich kurz im Kon- 
zentrationslager — und die Tage so endlos lang.«24 

Rationen und 
Gesundheitszustand 

Dazu kam in fast alien Lagern eine schmale Verpflegung 
in miserabeler Qualitat. Aus der Lichtenburg meldeten 
am 21. Juli 1936 die SS-Fiihrer aller vier Haftlingskom- 
panien: Durch »Neuordnung« der Rationen, besonders 
die Kiirzung der Brotsatze, sei wachsende Arbeitsunlust 
und Niedergeschlagenheit zu bemerken. Da »die Tages- 
rationen nicht ausreichend sind, um die Haftlinge zu 
sattigen«, wiirden sie Speisereste aus der Miillgrube 
heraussuchen oder Brot stehlen. Gleiche Erscheinungen 

24 Siehe S. 265 f.; Naujoks, S. 36; 
Koch, S. 203 f.; Das Neue Tage- 

Buch v. 19.11.1938; Heilig, S. 72. 

traten wahrend einer Hungerperiode im November/- 
Dezember 1937 in Buchenwald auf. Im Mai setzte dort 
der Kommandant die Brotrationen auf 500 Gramm pro 
Tag und Gefangenen herab und gestand jeder Baracke 
taglich nur vier Eimer Wasser zu. Dazu kam ein Liter 
Suppe (fiir Juden ein halber Liter und 250 g Brot), etwas 
Margarine, Siilze oder Wurst. In Sachsenhausen gab es 
taglich gleichfalls 500 g Brot, einen Klecks Margarine 
und billige Wurst, Siilze oder Kase, desgleichen in 
Dachau, wie ein Haftling dem »Neuen Vorwarts« vom 
4. Juli 1937 berichtete: »Die Gefangenen haben bei der 
schweren Arbeit immer Hunger.« Nicht anders erging 
es den Frauen in der Lichtenburg. »Das Essen war 
einfacher Eintopf«, erinnerte sich Lisa Ullrich, »auf 
Brot gab es meist Harzer Kase oder billige Wurst, so 
wenig, daB sie nicht einmal die Brotscheiben bedeckte. 
Es gab auBer Kohl kein Gemiise oder Obst.« 

AuBerdem verhangte zumindest in Buchenwald die 
Kommandantur einmal im Monat Essensentzug. Haft¬ 
linge rechneten aus: Bei einem angenommenen Aufwand 
von 50 Pfennigen (tatsachlich 60 Pfennig) machte das 
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bei 10000 Gefangenen eine Ersparnis von 5000 RM. 
Daraus bestritt die Lagerfuhrung die Kosten ihrer 
»Kameradschaftsabende«.25 

Eine zusatzliche Einnahmequelle stellte fur sie die 
Kantine dar, in der die KZ-Insassen ihre Verpflegung 
erganzen, Seife, Zahnpasta usw. zu iiberhohten Preisen 
kaufen konnten. Wahrend die Dachauer Kantine ein 
relativ groBes Angebot fiihrte, war es beispielsweise in 
Buchenwald ziemlich beschrankt. Dennoch versuchte 
die SS auch hier, mit wechselnden Tricks aus den 
Haftlingen zusatzliche Einnahmen zu gewinnen. Dazu 
durften sie Geldanweisungen ihrer Angehorigen emp- 
fangen, die auf das Lagerkonto gingen, so daB die SS 
mit den Betragen arbeiten konnte. Wochentlich konnten 
sich die Lagerinsassen in der Regel 15 RM auszahlen 
lassen. Die meisten ihrer Familien muBten sich das Geld 
vom Munde absparen und konnten das Limit nicht aus- 
schopfen. Einige Gefangenen verwandten davon ein 
paar Mark fiir Bestellung von Zeitungen, die sie dann 
gemeinsam mit anderen lasen und besprachen. Zugun- 
sten der Kantinengewinne verbot die SS das Schicken 
von Paketen, ausgenommen zu Feiertagen. Doch mach- 
te sie dann oft deren Inhalt vor den Augen der Emp- 
fanger fast unbrauchbar. Die Lichtenburger Frauen 
durften ab Sommer 1938 nur Weihnachten und Ostern 
Zwei-Kilo-Pakete empfangen. Das empfanden sie als 
bitter, sahen sie darin doch ein Zeichen der Verbunden- 
heit mit ihren Angehorigen.26 

Menschenverachtend und brutal sah auch die medizi- 
nische Behandlung der verletzten und erkrankten Haft- 
linge aus. Ehe sie in die zunachst primitiv eingerichteten 
Reviere gelangen konnten, muBten sie sich dem SS- 
Blockfiihrer und dem Lagerfuhrer vorstellen. Diese 
entschieden, wer krank ware und jagten sie meisten nach 
der Devise weg, es gebe nur Gesunde oder Tote. Ahnlich 
verfuhren SS-Arzte. Der christliche Schriftsteller Ernst 
Wiechert berichtete aus Buchenwald: »Es gab Schwer- 
kranke, die stundenlang dastanden oder kauerten und 
schlieBlich doch umkehren muBten. Es hatte eben keine 
Kranken zu geben. Auch machte man sich beim Appell 
mitunter den Scherz, alle vortreten zu lassen, die ein 
korperliches Leiden hatten. Waren ihre Nummern no- 
tiert — wie viele Nummern! —, so entzog man ihnen 
fur den ganzen Tag das Essen, mit der Begriindung, 
Kranke durften keine Nahrung zu sich nehmen.« Wie¬ 
chert sah »den eleganten Arzt damit beschaftigt, mit 
Steinwiirfen die vor der Baracke angetretenen Kranken 
auseinanderzutreiben, deren Zahl ihm zu hoch schien. 
Als der Platz leer war, sauberte er sich seine Handschuhe, 
sagte >Feiges Gesindel!< und trat in die Baracke ein.« SS- 

25 BA Koblenz, NS 4, Lichten- 
burg. Nr. 1, unfol.; Alfred Bun- 

zol, Erlebnisse eines politischen 
Gefangenen im KZ Buchenwald, 
Weimar 1946, S. 12; ZStA Pots¬ 
dam, Film 41356; Das Neue Ta- 

ge-Buch\. 19. 11. 1938; Sachsen- 

hausen-Hefte, Ausgabe 3, S. 44; 

Heilig, S. 172f.; Arch. Lichten- 
burg. Nr. 740; Konzentrations- 

lager Buchenwald, S. 33 f. 
26 Kautsky, S. 246ff.; Sachsen- 

hausen-Hefte, Ausgabe 3, S. 44ff.; 
ZPA, NL 203/2; Arch. Lichten- 
burg, Nr. 740. 

Lagerarzte waren in derersten Zeit in Buchenwald Erwin 
Ding, in Sachsenhausen Ludwig Ehrsam, den die Haft- 
linge Dr. Grausam nannten, in der Lichtenburg Erika 
Kohler. Sie verweigerte Lisa Ullrich Medikamente mit 
dem zynischen Satz: »Unsere Ernahrung enthalt alle 
Aufbaustoffe, die der menschliche Organismus braucht.« 
Lene Overlach muBte auf arztliche Anordnung acht 
Tage hungern, was gegen ihre Angina pectoris gut sein 
sollte. Als sie Einwande erhob, wurde sie aus der kleinen 
Krankenstube mit acht Betten verwiesen und in eine 

Zelle gesperrt.27 

Tabelle 42 

Krankenbehandlung im KZ Buchenwald, Sommer/Herbst 1937 

Monat Zahl der 
Haftlinge 

Behandlungen 

ambulante stationare 

August 2295 3540 177 

September 2420 4104 147 

Oktober 2469 5076 123 

Quelle: Buchenwald, S. 698. 

Infolge solcher, dem hippokratischen Eid hohnspre- 
chenden Vorgange iiberwog die ambulante Behandlung 
durch Haftlingssanitater. 1937 muBten in Sachsenhau¬ 
sen bis zu 700 Patienten ambulant und 180 stationar 

behandelt werden.28 
Am 24. Juli 1937 meldete der Buchenwalder SS- 

Standortarzt eine Magen- und Darmepidemie, die 
schlieBlich 250 Haftlinge erfaBte. Der Typhus, der bis 
6. April 1939 grassierte, forderte bei 61 Befallenen 13 
Todesopfer. Darunter befand sich am 10. Marz der 
KPD-Reichstagsabgeordnete Walter Stoecker. Die SS- 
Lagerfiihrung suchte zunachst die Erkrankung zu ver- 
heimlichen. Doch griff der Typhus auf die Nachbar- 
schaft des Lagers iiber, wo es zumindest vier Tote gab. 
Die Ursachen der Epidemien lagen in unzureichenden 
sanitaren Anlagen im Konzentrationslager, wie ein 
Untersuchungsbericht feststellte: Von 850 Abortplatzen 
im SS- und Haftlingslagerbereich waren nur 450, natur- 
lich vor allem bei der SS, an das Abwassernetz ange- 
schlossen. Erst als eine in der Nahe stationierte Luft- 
waffeneinheit ein Ubergreifen des Typhus befurchtete, 
erfolgte eine Schutzimpfung der SS-Leute und Haftlinge. 

Auch in Flossenburg drohte Seuchengefahr. Denn bei 
dem stufenformigen Ansteigen des Lagers floB im Som¬ 
mer 1938 besonders in den oberen Baracken kein 

Wasser.29 

27 Zorner u. a., S. 115; Konzen¬ 

trationslager Buchenwald, S. 85; 
Sachsenhausen-Hefte, Ausgabe 4, 
S. 129; Wiechert, S. 86 u. 99; 
Arch. Lichtenburg, Nr. 704 G, 
740 u. 736. 
28 Poppinga/Barth/Roth, S. 93; 
StA Weimar, Buchenwald, 
Nr. 46, unfol. 

29 StA Weimar, Buchenwald, 
Nr. 46, unfol., Thuringisches Mi- 
nisterium des Inneren, 
Nr. E 1542, Bl. 1 ff.: StadtA Wei¬ 
mar, Nr. 7-75-50, Bl. 11; Siegert, 

30000 Tote ..., S. 11. 
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Anstelle sich um die sanitaren Erfordernisse, um 
Kranke und Verletzte zu kiimmern, lieBen die SS-Arzte 
Ehrsam in Sachsenhausen mindestens schon 1938 einen 
Haftling, Ding in Buchenwald spatestens im Juni 1939 
sechs Gefangene in den stadtischen Krankenhausern 
Oranienburg bzw. Weimar sterilisieren. 

In Dachau begann zur gleichen Zeit ein weiterer 
Mediziner, Siegmund Rascher, Assistenzarzt am Kran- 
kenhaus Miinchen-Schwabing, Haftlinge fur andere 
Zwecke auszunutzen. Obwohl er gerade seit einem 
Monat mit dem Reichsfuhrer SS bekannt war, verlangte 
am 26. Mai 1939 ein Schreiben an Himmler, dem Arzt 
einen Sonderausweis auszuhandigen, damit er das Lager 
betreten konne. Denn es solle »auf Wunsch des Reichs- 
fiihrers SS auch die Auskristallisation des Blutes solcher 
Personen durchgefiihrt werden, welche lebenslanglich 
oder fur langere Zeit im Konzentrationslager unter- 
gebracht sind«.30 Das eroffnete den Weg zu spateren 
verbrecherischen Versuchen mit der gleichen »Begriin- 
dung«. 

Strafen und 
Qualereien 

Als Strafen fur »Haftlinge, die gegen die Ordnung und 
Zucht des Lagers verstieBen«, so schrieb HoB, gab es 
Verwarnungen, Strafarbeit wahrend der »Freizeit«, Ein- 
weisung in die Strafkompanie auf unbestimmte Dauer 
bis zu einem Jahr, Arrest, strengen Arrest mit zeit- 
weiligem Kostentzug, Dunkelarrest bis zu 42 Tagen und 
korperliche Ziichtigung bis zu 25 Stockhieben. Der 
Bestrafung muBten Strafmeldungen zugrunde liegen. Bis 
auf die Priigelstrafe konnte der Kommandant sie ver- 
hangen. Die korperliche Ziichtigung, fiigte HoB hinzu, 
sollte bei der Inspektion der Konzentrationslager bean- 
tragt werden, wenn »die Verfehlung oder der VerstoB 
des Haftlings so groB« gewesen ware, daB die anderen 
Mittel »zur Ahndung der Tat nicht ausreich(t)en«.31 

Im KZ-Alltag griffen die Schergen zu weit mehr 
Strafen und vollzogen sie willkiirlich. Jeder SS-Mann, 
gleich ob aus Lager- oder Wachmannschaft, konnte 
Gefangene fur ihr Tun oder Lassen miBhandeln, sie nur 
oder zusatzlich melden, ebenso wie es Frauen von 
SS-Fiihrern, taten, besonders Ilse Koch in Buchenwald. 

In der Lichtenburg sollten die gefangenen Frauen 
Hitler-Reden anhoren. Die Bibelforscherinnen weiger- 
ten sich, worauf sie Strafarbeit, Postsperre fur sieben 
Monate und einige Arrest zudiktiert bekamen. Dennoch 
blieben sie fest. Bei Hitlers Rede im Marz 1939 schlossen 
deshalb SS-Leute den Feuerwehrschlauch an den Hy- 
dranten an und spiilten mit armdicken Wasserstrahl die 
Frauen aus dem Raum, Aufseherinnen rissen sie an den 
Haaren und stieBen sie mit den Stiefeln die Treppe 

30 Sachsenhausen-Hefte. Aus- 31 Arch. Auschwitz, Aufzeich- 
gabe 4, S. 134; StA Weimar. Bu- nungen von HoB, Bd. 5, Bl. 412f. 
chenwald. Nr. 46, unfol.; ZStA 
Potsdam, Film 61 318. 

herunter. Die Bibelforscherinnen erhielten am folgenden 
Tag kein Essen, Erkaltete keine Medikamente. Einige 
wurden in den Bunker geworfen. 

Auch Blockalteste und Kapos schlugen auf Mit- 
haftlinge ein oder zeigten sie bei SS-Leuten an. Darauf- 
hin verhangten SS-Fiihrer Torstehen in strammer Hal- 
tung, zum Teil mit hinter dem Kopf verschrankten 
Armen (»SachsengruB«), wahrend des ganzen Tages, 
wobei oft voriibergehende SS-Leute die Gefangenen 
miBhandelten. Weiter wurden ausgesprochen: Kostent¬ 
zug, Strafexerzieren oder -sport fur ganze Blockbeleg- 
schaften oder Arbeitskommandos, bei denen das Hin- 
werfen, Kriechen, Hiipfen, Rennen, Drehen usw. stun- 
denlang dauerte oder »Baumhangen«, mit hinter dem 
Riicken verschrankt gebundenen Armen freischwebend 
hochgezogen. »Als >Baum< dienten im Arresthof Pfo- 
sten«, berichtete ein Gefangener aus Dachau. »Die im 
Arresthof hangenden Haftlinge wurden oft von den 
Spiirhunden angefallen, die frei umherliefen. Arg war 
es auch, wenn die Wachen sich den >Witz< erlaubten, 
den Hangenden zu schaukeln.« Ludwig Gohring schil- 
derte, wie der Kriminelle Bernhard Gebel, der dem 
SS-Bunkerchef Kantschuster zur Hand ging, ihn aufhing 
und was er dabei empfang: »Die Kettenglieder pressen 
sich in dein Gelenk, alle Nerven kreischen, emporen 
sich. Feuerstrome flieBen iiber die Schultergelenke in 
die Arme. Du schaust nach unten, in der Hoffnung, 
konnten wenigstens die FuBspitzen auf den Boden — 
vergeblich. Der alte Gauner hat ein gutes Auge, treibt 
sein Geschaft schon langer, er weiB, wo er einhangen 
muB. Zahl nicht die Minuten. Versuch es nicht. Eine 
Stunde dehnt sich sonst. SchlieB die Augen. Flieh mit 
deinen Gedanken irgendwohin. Bleib nicht da! Ver- 
dammt! Wo bleibt der Speichel. Ah, der Korper braucht 
ihn im Inneren. Inzwischen rast alles in dir. Das Blut 
stoBt in die Arme zu den Handen, sie sind nicht mehr 
da, abgeschnitten vom Saft. Du kannst sie nur ahnen. 
Beweg dich nicht, die andere Lage stoBt dir neues Feuer 
in die Schultem und Arme. Senk nicht den Kopf. Dieses 
Recht gibt dir nur die BewuBtlosigkeit, sie kommt erst 
nach einer Stunde bei Jungen, sie ertragen mehr. Mach 
den Versuch, wenn du noch Kraft hast, beiB die Zahne 
zusammen. Es lindert etwas. Dann staut sich das Blut 
in den Unterarmen, es kann nicht zuriick, sie sind nicht 
mehr da. Das Zentrum des Wiihlens ist jetzt in den 
Schultem und Oberarmen. Der kriminelle Verbrecher 
erscheint dir wie ein Samariter, wenn er dir den Schemel 
unter die FiiBe schiebt, die Kette abzieht, und du stehst 
auf dem Boden. Er nimmt die Kette ab und heiBt, die 
Arme nach oben heben. Aber da sind keine Arme, es 
gelingt nicht. Da hangen schwere Gewichte an den 
Schultem, gefiihllos, die ganze Muskulatur hat sich 
verlagert, die Nerven geben den Impuls nicht weiter, 
gehorchen nicht.« In Sachsenhausen fand das Baum- 
hangen auf dem Hof des Zellenbaus statt, in Buchenwald 
an Baumen in Bunkernahe, danach in einem kleinen 
Waldstiick. Wiechert sah, daB SS-Scharfuhrer den 
Wehrlosen einen Stock in den Mund stieBen oder sie 
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anders qualten. Er beobachtete, »daB ihre Schmerzens- 
schreie so waren, daB die alteren Leute in Tranen ausbra- 
chen«. Sie erzahlten dann, »daB einer von ihnen vorzeit 
eine ganze Nacht lang so an einem Baume gehangen 
hatte, und am Morgen waren seine Unterarme schwarz 
gewesen. Sie muBten amputiert werden, und er starb 
daran.« Meist kamen zu schrecklichen Schmerzen aus- 
gerenkte Schultergelenke, so daB die Opfer wochenlang 
die Arme nicht bewegen konnten und zum Teil lebens- 

lang Schaden erlitten.32 
Die von ausgesucht rohen SS-Leuten und Kapos kom- 

mandierte Strafkompanie umfaBte Haftlinge, die zum 
zweiten Mai in einHLager muBten, und Bestrafte. Sie 
waren in Dachau und Sachsenhausen isoliert, durften 
nur eingeschrankt Briefe schreiben und unterlagen wei- 
teren Verboten. Vor allem muBten sie im Laufschritt 
schwerste Arbeiten verrichten, in Buchenwald im Stein- 
bruch, in Dachau in der Kiesgrube, in Sachsenhausen 
beim Lorenkommando, und wurden noch mehr als 

andere Gefangene miBhandelt.33 
Die Dachauer Lagerfuhrung steckte mehrmals die 

jiidischen Haftlinge in Isolierhaft. »Die Fenster der 
>Judenbarakke< wurden zugenagelt und von auBen ange- 
strichen«, hieB es daruber in einem zeitgenossischen 
Bericht, »die Tiiren verschlossen. Die Gefangenen muB¬ 
ten den ganzen Tag auf den Pritschen liegen. Eine Stunde 
vormittags und eine Stunde nachmittags wurden sie 
herausgelassen und machten unter Aufsicht des Block- 
fuhrers Sport. Wahrend der ganzen Zeit durften die 
jiidischen Gefangenen nicht schreiben und keine Post 
oder Geldsendung empfangen. Sie hatten auch keine 
Erlaubnis zum Kantineneinkauf und durften nicht rau- 
chen.« Diese Haft dauerte von Juni bis September 1936, 
wurde erneut vom Februar bis April, im Juli/August und 
im November/Dezember 1937 verhangt. Den AnlaB 
muBten die Betroffenen ihren Familienangehorigen und 
einigen Exilzeitungen mitteilen: Diese verbreiten »Greu- 
elliigen«. Durch Repressalien gegen Unschuldige wollte 
die SS erreichen, »die Emigranten-Juden in Prag zu 
beeinflussen, solche blodsinnigen Liigen iiber die Kon- 
zentrationslager kiinftig zu unterlassen, da die Juden in 
Dachau als Rassegenossen hierfur verantwortlich ge- 
macht werden«. Das holprige Deutsch wie der gleich- 
lautende Text bewies, daB die Isolierten gezwungen 
worden waren, diese Briefe nach Diktat zu schreiben. 

Die Priigelstrafe erfolgte wie bisher auf dem Bock vor 
den auf dem Appellplatz stehenden Haftlingen. Obwohl 

32 ZPA, St 62/2/29; Arch. Lich- 

tenburg. Nr. 728 u. 740; Durand, 
S. 32ff.; Heilig, S. 70; Gdhring,; 
unpag.; Sachsenhausen Hefte, 
Ausgabe 4, S. 135f.; Arch. Da¬ 
chau, Nr. 12654; Wiechert, 
S. 114f. 
33 Deutschland-Bericht . .. v. 
Mai 1937, S. A 94; Sachsenhau¬ 
sen-Hefte, Ausgabe 4, S. 1361T.; 
Buchenwald, S. 92. 

34 Deutschland-Bericht . . . v. 
Mai 1937, S. A 95, v. Nov. 1937, 
S. A 21; Pariser Tageszeitung v. 
13. 12. 1937; BA Koblenz, Nach- 
laB Heilmann, Film 25, Auf.- 
Nr. 238, 245, 276, 273 u. 278; 
ZStA Potsdam, Film 16086; 
Arch. Dachau, Nr. 841/302 u. 
842/302. 

eine Abstufung moglich war, wurden meist von den 
Kommandanten 25 Schlage verhangt, die oft ausge- 
machte Sadisten unter den SS-Leuten vollstreckten. So 
schlug der Bunkerverwalter von Buchenwald mit Vor- 
liebe in die Nierengegend. In Dachau wies der Lager- 
fiihrer, SS-Hauptsturmfiihrer Egon Zill, Doppelschlage 
an, die einfach zahlten. Unter dem Lagerfiihrer Koegel 
gab es in Dachau bis 1938 den »fliegenden« Bock, urn 
an Ort und Stelle Haftlinge zu ergreifen und zu schlagen. 
Hatte die Kommandantur, wie formal bestimmt, in 
Oranienburg die Priigelstrafe beantragt, wurde sie, wenn 
die Zustimmung eintraf, nicht selten nochmals voll- 
zogen. Die Opfer trugen tiefe Wunden davon, oft folgten 
den Hieben Embolien, in einer Reihe von Fallen der Tod. 
Wahrend die MiBhandelten in Buchenwald sogleich 
wieder zur Arbeit muBten, warf man sie in Dachau 
vom Priigelbock fur mindestens drei Tage in den Bunker, 
damit, argwohnte Bruno Heilig, »niemand die frischge- 
schlagenen Wunden zu sehen bekomme«. Ab Juni 1938 
wurde auch an Frauen in der Lichtenburg die Prugel- 
strafe auf dem »Bock« vollzogen. Sie vermuteten, daB 
Himmler diese Prozedur bei seinem Besuch angeordnet 

hatte.35 
Der Arrest ging oft iiber die festgelegte Zeit und das 

vorgesehene Maximum von 42 Tagen hinaus. Dazu 
kamen Essenentzug, Anketten an die vollaufgedrehte 
Heizung, AnschlieBen an Gitter, MiBhandlungen und 
absolute Verdunkelung von Zellen. Vielfach verlieBen 
die Eingekerkerten oft den Bunker nicht lebend, so unter 
Paul Zeitler und Kurt Eccarius in Sachsenhausen oder 
Martin Sommer in Buchenwald. Dieser hatte ab 1937 
im Arbeitskommando Steinbruch und als Blockfiihrer 
gezeigt, zu welchen Untaten er fahig war. Seit Fe¬ 
bruar 1938, nach Fertigstellung des am Torgebaude sich 
erstreckenden Arrestflugels mit 25 Zellen erwies sich 
Sommer vollends als menschliches Ungeheuer und als 
Massenmorder. In der Lichtenburg wurden selbst Frau¬ 
en darunter Olga Benario-Prestes, wochenlang, in ein 
feuchtes und dunkles Verlies gesperrt, in Ravensbruck in 
den Zellenbau unter der SS-Aufseherin Dorothea Binz, 
die ihnen das Essen entzog, die Heizung im Winter 

abstellte und im Sommer aufdrehte.36 

Exekutionen 

Die ersten offentlichen Hinrichtungen vor dem zweiten 
Weltkrieg geschahen 1938 im KZ Buchenwald. Am 
13. Mai dieses Jahres hatte hier bei AuBenarbeiten der 
Kriminelle Emil Bargatzki einen SS-Mann erschlagen 

35 Buchenwald, S. 93; Arch. Da¬ 
chau, Nr. 12 564; Heilig, S. 125 
u. 127; KZ-Verbrechen 
S. 40f. u. 77IT.; Sachsenhausen- 
Hefte, Ausgabe 3, S. 61 f.; Hei¬ 
lig, S. 87; Arch. Lichtenburg, 
Nr. 728. 

36 Berben, S. 115f.; Sachsenhau- 
sen-Hefte, Ausgabe 3, S. 61 f.; 
KZ-Verbrechen .... S. 25; Arch. 
Lichtenburg, Nr. 728, 734 u. 736; 
Frauen-KZ . .., S. 11 Of. 
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Notiz von Hans von Doh- 
nanyi iiber den Tod Fried¬ 
rich WeiBlers und anderer 
Haftlinge 

und war mit einem zweiten Haftling, Peter Forster, 
geflohen. An einem auf dem Appellplatz errichteten 
Galgen erhangten vor den zusammengetriebenen und 
mit Maschinengewehren bedrohten Haftlingen der La- 
geralteste Richter und ein krimineller Blockaltester im 
Beisein Eickes am 4. Juni, dem Tag vor Pfingsten, 
Bargatzki, am 21. Dezember Forster.37 

Versuche von Gefangenen, den Greueln zu entrinnen, 
indem sie Hand an sich legten, bestrafte die SS hart. So 
lieB die Sachsenhausener Lagerfiihrung einen alten 
Mann, der sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte, 
wegen Selbstverstiimmelung auf den Priigelbock schnal- 
len. Meist setzten Verzweifelte im elektrischen Stachel- 
draht ihrem Leben ein Ende. 1938 und 1939 ereigneten 
sich in Sachsenhausen sieben bzw. 33, im ersten Halbjahr 
1939 in Buchenwald sieben Selbsttotungen.38 

Vielfach tarnte die SS ihre Morde als Freitod. Zu- 
mindest mysterios war der Selbstmord des Regierungs- 
rates a. D. Wiggers am 2. Marz 1937 in Sachsenhausen, 
den man Ende der zwanziger Jahre vorgeworfen hatte, 
als Leiter des Landeskriminalpolizeiamtes in Schwerin 
seit 1924 mit Kommunisten in Verbindung gestanden 
zu haben. Ebenso fragten sich Dachauer Haftlinge, ob 
sich der von SS-Leuten gejagte Edgar Lowenstein am 
16. Februar 1937 selbst erhangte. Gleichfalls blieb zwei- 
felhaft, ob hier der in den Bunker geworfene Blockalteste 
Heinz Eschen am 30. Januar 1938 und der danach 

37 Buchenwald, S. 106. gabe 4, S. 132; StA Weimar, Bu- 
38 Sachsenhausen-Hefte, Aus- chenwald. Nr. 46, unfol. 

verhorte Rechtsanwalt Hans Litten am 4. Februar des- 
selben Jahres Suizid begingen.39 

Um Haftlinge »auf der Flucht« erschieBen zu konnen, 
suchten SS-Leute aus der Postenkette sie durch Befehle, 
Wegwerfen von Kleidungsstiicken oder Arbeitsgeraten 
zu veranlassen, die Tod bedeutende Linie zu iiberschrei- 
ten. Den Schiitzen winkten Belobigungen und Sonderur- 
laub. Gab es in Dachau im Marz 1937 — soweit im 
Reichsjustizministerium bekannt — drei solcher Morde, 
so stellte der Oberstaatsanwalt in Weimar Ende des 
Jahres Untersuchungen von 18 Buchenwalder Fallen 
ein, darunter wohl die ErschieBung des Kommunisten 
Oskar Fischer und des Sozialdemokraten Johannes 
Bremer am 1. Dezember 1937.40 

Nach der Flucht Bargatzkis und Forsters verscharften 
Eicke noch am 13. Mai 1938 und Himmler am folgenden 
Tag bei Tatortbesichtigungen den Befehl, ohne War- 
nung sofort die Waffe zu benutzen. Noch am 13. Mai 
fielen zwei, in den nachsten Tagen drei weitere Haftlinge 
mordlusternen Schiitzen zum Opfer. 

Vom 23. Juni bis 8. Juli waren an 25 solcher Morde 
vier SS-Leute im Alter von 16 Jahren, sechs 17-, acht 18- 
sowie fiinf 19- und acht 20-jahrige SS-Leute beteiligt. Als 

die KZ-Zentrale alle Lagerkommandanten am 27. Juli 
1938 informierte, im Reichsjustizministerium bearbeite 

39 ZStA Potsdam, Film 56 337; 40 Heilig, S. 101; Koch, S. 195f.; 
Arch. Dachau. Nr. 1137; Ihr Ge- ZStA Potsdam, Film 56337 u. 
wissen gebot es, S. 51 f.; Litten, 56338; Buchenwald, S. 738. 
S. 260ff. 
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eine neugebildete Abteilung speziell »ErschieBungen auf 
der Flucht«, lieBen diese Morde nach41 — auch das ein 
Beweis, wie es um die vorgeblichen Fluchtfalle in 

Wirklichkeit bestellt war. 

Tabelle 43 

Im Justizministerium verzeichnete angebliche FluchterschieBungen, 

Juni/ Juli 1938 

Monat Buchenwald Dachau Sachsenhausen 

Juni 13 2 6 

Juli 13 — 4 

Quelle: ZStA Potsdam, Film 56738. 

Nach wie vor griffen SS-Verbrecher zu weiteren 
Formen brutalen Mords. Beispielsweise trampelte der 
Sachsenhausener Arrestverwalter Paul Zeitler in der 
Nacht vom 18. zum 19. Februar 1937 den Biirochef der 
Vorlaufigen Leitung der oppositionellen Bekennenden 
Kirche, Friedrich WeiBler, flinf Tage nach dessen Ein- 
lieferung und standigen MiBhandlungen buchstablich 
zu Tode und hangte ihn anschlieBend mit Hilfe des 
Lagerarztes auf. In Buchenwald brachte der SS-Arzt 
Ding am 18. Juli 1939 durch eine Injektion den evangeli- 
schen Pfarrer Paul Schneider um, der schon mehrfach 
langere Zeit in dem Bunker eingesperrt und dort schlimm 
gequalt worden war. Im Buchenwalder Arrestbau fiel 
der Kommunist Rudolf Opitz nach etwa vier Wochen 
Einkerkerung am 7. August desselben Jahres durch 
Morderhand. Sein Leichnam trug Spuren brutaler MiB¬ 

handlungen.42 

41 ZStA Potsdam, Film 3603, 42 Koch, S. 181 f.; Sachsenhau- 
56337 u. 56338; Arch. Mauthau- sen-Hefte, Ausgabe 4, S. 147f.; 
sen, Nr. P 16/10. Poller, S. 163ff. u. 96 fT. 

Visiten 

Fur Besichtigungen diente Dachau als Vorzeigelager. 
1936 fuhrte Himmler alle Reichs- und Gauleiter der 
NSDAP und alle SS-Gruppenfuhrer dorthin. Um die 
Zusammensetzung der Haftlinge zu demonstrieren, griff 
er sich einige Kommunisten heraus, holte mehrere Juden 
heran, lieB Kriminelle und Asoziale die Haftgrunde 
erklaren und verhangte iiber sie Strafarbeit, als sie ihm 
nicht offen genug aussagten. Im September 1936 fand 
sich dort unter anderem ein Reichsarzt, moglicherweise 
Grawitz, ein. Er wollte auch den isolierten Judenblock 
sehen. Vor Anblick und Gestank zuruckschreckend, lieB 
er die Haftlinge heraustreten und ordnete an, die Ein- 
schlieBung aufzuheben. Sachsenhausen besichtigten im 
Oktober 1937 Fiihrer der 6. SS-Standarte. Der 3. Lehr- 
gang der SS-Fuhrerschule war im Januar/Februar 1938 
mehrmals in Dachau. Er erhielt hier — wie wohl 
andere Kurse der beim Lager stationierten Schule 
Anschauungsunterricht im Umgang mit dem Feind. Zu 
solchen Kursanten gehorte der spatere SS-Brigadefuhrer 
und Generalmajor der Waffen-SS Jurgen Stroop, der 
1943 das Warschauer Ghetto durch Mord und Brand 

vernichten lieB. 
Ende Mai 1938 besuchte Himmler die Lichtenburg. 

»Tage vorher«, erinnerte sich Gertrud GeBmann, »muB- 
te das ganze Gelande auf Hochglanz gebracht werden, 
wurde gescheuert und gebohnert auf den Stationen, in 
Gangen und Toiletten, und wehe, es wurde eine kleine 
matte Stelle oder ein nicht linealgerechtes Bett entdeckt. 
An dem angekundigten Tag wimmelte es am Vormittag 
im ganzen Lager wie in einem Ameisenhaufen, eine 
Anweisungjagte die andere, Arbeitskommandos riickten 
wieder ein, Zahlappell wiederholt usw. Aus der Kiiche 
kam ein vollig ungewohnter Essensduft, und nach dem 
Mittagessen durften die Haftlinge im Tagesraum Hand- 
arbeiten machen, wobei die Wellen hochschlugen in 

Tabelle 44 

Tote in Konzentrationslagern, 1936 bis 1939 

Jahr Haftlingszahl im Totenzahl in Prozent Haftlingszahl im 
Durchschnitt Durchschmtt 

Totenzahl in Prozent 

Buchenwald 

1936 - 

1937 1788 
1938 7419 
1939 8393 

Mauthausen 
1936 — 
1937 — 
1938 
1939 1884 

Dachau 

1858 9 0,05 

48 2,68 2535 41 1,62 

771 10,39 5068 276 5,42 

1235 14,71 3913 + 190 4,76 

Sachsenhausen 
ca. 2000+ + 6 0,04 

2523+ + 38 1,51 

8 309 + + 229 2,75 

445 23,61 13168+ + 883 7,25 

+ Bis September 1939. 
+ + Wegen fehlender Detailangaben Haftlingsbestand vom Jahresende. 

Quelle: Buchenwald, S. 698 und 701; StA Weimar, Buchenwald, Nr. 128; BayHStA, MA 102299; Behning, S. 88f. und 92f.; Marsalek. 

S. 149 und 131; Sachsenhausen-Hefte, Ausgabe 4, S. 105. 
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Himmler und Frick im KZ 
Sachsenhausen, August 1939 
(vorn: Baranowski, Kom- 
mandant) 

der Frage, wer wohl entlassen wiirde. Dann wurde die 
Tiir aufgerissen, >Achtung< gebriillt, alles schnellte von 
den Stiihlen hoch. Nur falscher Alarm. Den gab es bis 
in die Nachtstunden noch oft, weil jeder Autoscheinwer- 
fer das wartende Lagerpersonal in Aufregung versetzte. 
Doch Himmler lieB sich Zeit. Zwei Stunden nach 
Mitternacht kam er endlich auf Station V. Die groBe 
Stunde war da. Hundemiide, nervlich vibrierend, lieB 
man uns in Reih und died antreten vom Waschraum 
bis zum Schlafsaal, wo Himmler mit seinem Stab, 
Lagerkommandant mit SS-Chargen, sowie die Oberauf- 
seherin und die Stationsaufseherin sich im Halbkreis 
versammelt hatten. Jeder Haftling muBte einzeln in 
dieses Halbrund treten, Meldung mit Nummer und 
Namen erstatten und auf Fragen des >Reichsheinis< 
antworten. Danach erfolgte entweder mit groBartiger 
Geste oder sogar personlichem Handschlag Himmlers 
die Entlassung von Haftlingen, die schon jahrelang 
inhaftiert und von der jeweiligen Heimatgestapo dafiir 
freigegeben waren — nur wenige. Oder nach den iibli- 
chen Fragen nach dem Warum der Haft erhielt der 
Adjutant von ihm den kurzen Hinweis, Akteniiber- 
priifung zu notieren. Oder es erfolgte gar nichts, nur eine 
Handbewegung: Wegtreten. Uber eine Stunde dauerte 
dieses nachtliche Theater, und obwohl erschopft und 
todmiide, lieB die Erregung die meisten keinen Schlaf 
finden. Noch wochenlang machten sich alle die gegen- 
seitig verriickt, die auf die >Akteniiberpriifung< hofften 
und bald >rauszukommen< erwarteten. Am besten waren 
eigentlich die dran, die wie ich einfach wegzutreten 
hatten und demnach vollig klar sahen.« Ebenso deutlich 
erkannte Lene Overlach: »Sie wollen tatsachlich mit uns 
Reklame schinden.« Bezogen auf sich, glaubte sie, in den 

Gesichtern der Besichtigungsrunde lesen zu konnen: 
»Sie wissen sehr wohl, ich bin todkrank. >Warum soli 
sie bei uns sterben? Schicken wir sie raus! Sie lebt 
sowieso nach dem Urteil der Arztin und des abgesandten 
>Ober< (eines iibergeordneten SS-Arztes — d. Verf.) nur 
noch hochstens vier Wochen. Warum soil sie im KZ 
sterben? Als Reklame kann sie uns noch niitzen.’« 

Im Sommer 1938 zeigte Himmler Frick, samtlichen 
Ober-, Regierungs- und Polizeiprasidenten Sachsen¬ 
hausen. Fragen nach der Haftlingszahl wich er aus. Auch 
leitete er am Zellenbau vorbei, den — wie HoB, der 
Adjutant des Lagerkommandanten, betonte — in kei- 
nem Lager ein AuBenstehender sehen durfte. In Anwe- 
senheit des Reichsfiihrers SS fiihrten Eicke und Pohl am 
26. Januar 1939 Teilnehmer der Tagung liber Organisa¬ 
tion und Tatigkeit der Polizei liber zweieinhalb Stunden 
durch das Haftlingslager, die Werkstatten und das 
Klinkerwerk von Sachsenhausen. Ein gleicher Kreis 
besichtigte laut »Miinchener Neuesten Nachrichten« 
vom 8. Februar Dachau. Himmler sah sich ein weiteres 
Mai am 25. April 1939 in Dachau um, wo er sich 
wahrscheinlich auch den Sekretar des KPD-Bezirks 
Nordbayern, Jakob Boulanger, zeigen lieB, der dort seit 
September 1936 im Bunker schmachtete.43 

Besuche in Konzentrationslagern blieben nicht auf SS- 
Funktionare beschrankt. So besichtigte 1936 der Freun- 

43 Hofi, S. 176f.; Nazi-Bastille, 

S. 37; ZStA Potsdam, Film 2994; 
Kazimierz Moczarski, Gesprache 
mit dem Henker, Berlin 1981, 
S. 107; ZPA, NL 203/3; Arch. 
Lichtenburg, Nr. 728,734,740 u. 
741; BA Koblenz, NS 19 neu/ 

1792, unfol.; Jakob Boulanger I 

Michael Tschesno-Hell, Eine Zif- 
fer uber dem Herzen, Berlin 1957, 
S. 20f.; GStA Berlin, Rep. 151, 
Nr. 421, Bl. 146; BA Koblenz, 
NS 19 neu/1792, unfol. 
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deskreis des Reichsfiihrers SS, dem namhafte Unter- 
nehmer angehorten, Dachau. Emil Helfferich (esso und 
Hamburg-Amerika-Linie) und Friedrich Flick gewan- 
nen positive Eindriicke, insbesondere von den Lager- 
betrieben und der Kiiche. Einige Herren fielen unter den 
ihnen durch Himmler vorgestellten Haftlingen angeblich 
typische Verbrechergestalten auf. Helfferich sah bei 
anderen kein frohliches Gesicht, wahrend Karl Linde- 
mann (Norddeutsche Lloyd) eine Paradevorfiihrung 
vermutete. Weiter besuchten Ende Juni/Anfang Juli 1937 
Teilnehmer des Internationalen Kongresses der Han- 
delskammern Sachsenhausen, Mitglieder der Reichs- 
regierung am 21. Oktober das neue Lager Buchenwald, 
46 Journalisten Mitte Marz 1938 und Reichsfinanzmini- 
ster Lutz Graf Schwerin von Krosigk Sachsenhausen, 
Angehorige der Akademie fur Deutsches Recht und 
Fiihrer des Reichsarbeitsdienstes am 4. April Dachau. 
Sie erfuhren, wieviel und welche Haftlinge dort saBen, 
sahen die Fronarbeit, horten von Priigelstrafen, von 
einfachem und strengem Arrest sowie von der Straf- 
kompanie. Doch uberwiegend fiihrten die Lagerkom- 
mandanten die Gruppen zu ausgewahlten Stellen und 
zeigten ihnen ausgesuchte kriminelle Gefangene. »Wer 
auch immer die Besucher waren, aus welchen Griinden 
sie auch immer kamen, sie fanden stets ein Lager vor, 
das wie unter einem Schleier lag«, bemerkte Harry 
Naujoks in Sachsenhausen und meinte: »Sie hatten 
nur einmal um eine Ecke sehen, nur einige Meter weiter- 
gehen sollen, aber das gehorte nicht zum Programme 

Falls Wehrmachtoffiziere nicht selbst Konzentra- 
tionslager besichtigten, vernahmen sie aus berufenem 
Munde Gleiches iiber die dortigen Verhaltnisse. Himm¬ 
ler unterrichtete sie z. B. im Januar 1937, daB die Lager 
Dachau und Sachsenhausen sowie Lichtenburg, Sach- 
senburg und weitere kleinere bestiinden, in denen sich 
rund 8000 Haftlinge hinter elektrisch geladenem Stachel- 
draht befanden. Betreten sie eine verbotene Zone, werde 
auf sie geschossen. Als Strafen gebe es Einzelhaft, 
Dunkelarrest bei Wasser und Brot sowie — entspre- 
chend der preuBischen Zuchthausordnung aus dem 
ersten Weltkrieg - 25 Schlage. Die SS-Wachmann- 
schaften seien mit Maschinengewehren ausgeriistet. 
Auch auf den Wachtiirmen standen MG, die das ganze 
Lager bestreichen konnten und bei Rebellionen einge- 
setzt wiirden. Ganz offen auBerte sich Himmler bei 
dieser Schilderung nicht. Doch erhielten die Offiziere 
einen Einblick in die viel grausamere KZ-Wirkhchkeit. 
Deutlicher glaubte der Reichsfiihrer SS sich im Kreis von 
Eingeweihten iiber die weitere Entwicklung des KZ- 
Systems auBern zu konnen. Dabei fiel der bezeichnende 
Satz vom kiinftigen Kriegsschauplatz Innerdeutsch- 

land.45 

44 Reinhard Vogelsang, Der 
Freundeskreis Himmler, Gottin¬ 
gen/Zurich/Frankfurt/M . 
1972, S. 88f.; StA Weimar, 
Buchenwald, Nr. 33: BA Kob¬ 

lenz, NS 19 neu/1396, unfol., 
R 22/1333, Bl. 38f.; Naujoks, 
S. 60, 75 u. 83ff. 
45 Himmler, Wesen und Auf- 
gabe ..., S. 146fT. 

Weniger detailliert diirften zwei Mitglieder des Inter¬ 
nationalen Komitees vom Roten Kreuz unterrichtet 

worden sein, die am 19. August 1938 Dachau besuchten. 
Danach erklarte der Schweizer Oberst-Divisionar Guil- 
leaume Favre den drei SS-Fuhrern der Begleitung, »daB, 
wenn man die Einrichtung eines KL als eine Art des 
Strafvollzuges in Deutschland anerkenne, die Durch- 
fiihrung des Strafvollzuges in jeder Beziehung einwand- 
frei sei, daB jedoch die UngewiBheit iiber die Dauer der 
Haft eine groBe seelische Belastung darstelle. Er habe 
sich davon iiberzeugt, daB die ihm in der Schweiz 
gemachten Angaben iiber das KL Dachau nicht zu- 
treffen.« Gegeniiber Himmler hob Favre am 31. August 
hervor, »daB alles, was ich zu sehen und zu horen bekam, 
ebenso in bezug auf die Wohnverhaltnisse, die matenel- 
len und hygienischen Einrichtungen des Lagers, wie auch 
in bezug auf die Behandlung, die Ernahrung und die 
Arbeit der Inhaftierten, mir einen sehr giinstigen Ein- 
druck hinterlassen hat«. Das Auswartige Amt teilte dies 
den deutschen diplomatischen Missionen zur »gesprachs- 

weisen Verwertung« mit.46 
Hochstwahrscheinlich hatte man den beiden Komitee- 

mitgliedern eine der besonders ausgestatteten und auBerst 
gepflegten Besichtungsbaracken fiir Haftlinge, die in der 
Kommandantur, der SS-Kiiche usw. arbeiteten, gezeigt 
und in gewohnter Weise anderes verheimlicht. Mogli- 
cherweise sahen sie auch wie andere Besucher das 
Lagermuseum mit besonders abstoBend aufgenommen 
Fotos von entstellten Gefangenen — vergleichbar den 
diskriminierenden Bildern von Kriminellen, die der 
»Illustrierte Beobachter« am 3. Dezember 1936 mit Un- 
terschriften versehen wie: »Zum Schutze der Volks- 
gemeinschaft hat der deutsche Staat Typen dieser Gat- 
tung fiir immer aus der Gemeinschaft mit den iibngen 
Volksgenossen ausgeschlossen«, veroffentlicht hatte. 

Vielleicht sahen die Besucher auch die Bibliothek, 
durch die die SS demonstrieren wollte, wie die Haftlinge 
kulturell betreut wiirden. In Buchenwald auBerten sich 
Besucher erstaunt iiber die reichhaltige Biicherei, er¬ 
fuhren jedoch kaum, daB sie von Gefangenen unter den 
Kapos Walter Husemann und Fritz Bogdan 1937 bis 
1939 eingerichtet und ihr Bestand meist von Haftlingen 
und aus von ihnen erpreBten Geldern angeschafft wor¬ 

den war. 

Lagerlieder^, 

Oft beeindruckten bei Besichtigungen die Lagerkapellen, 
die - nachdem Gefangene Instrumente und Noten 
besorgt hatten - in Sachsenhausen seit 1937 in Bu¬ 
chenwald ab 1938 existierten. Die Kapellen muBten die 
ein- und ausmarschierenden Arbeitskolonnen musika- 
lisch begleiten und auch bei Priigelstrafen spielen - 
»eine schauderhafte Symphonies wie ein Gefangener 
empfand, »ewig unvergeBlich demjemgen, der sie einmal 
horen muBte«. Ein anderer erinnerte sich an einen 
Sonntagnachmittag, wo die Buchenwalder Kapelle 

46 ZStA Potsdam, Film 4587. 
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StrauB-Walzer spielen muBte. Die SS zwang Wiener 
Juden, »sich nach dem Takt dieser Musik, jeder fur sich, 
um die eigene Achse zu drehen, so lange, bis sie von 
Schwindel erfaBt wurden und umfielen«. Weit Schlim- 
meres schloB sich an: »Noch war dieser StrauBabend 
nicht beendet, da kam aus den Arresten eine groBe Zahl 
von Haftlingen, flankiert von einigen Scharfuhrern, 
deren jeder so etwas wie eine groBe Peitsche in der Hand 
hielt. Im Laufschritt holten zwei Haftlinge . . . den Bock 
zum Auspeitschen und stellten ihn auf dem Platz neben 
der Musikkapelle auf. Die Auspeitschung begann. Die 
Peitschenhiebe hallten im Takt der Musik tiber den 

Platz.« 47 
Um damit zu glanzen, veranlaBten Lagerfiihrer Haft¬ 

linge, auf das Lager zugeschnittene Lieder zu kompo- 
nieren und zu schreiben, die dann offiziell gesungen 
werden muBten. In Sachsenhausen befahl der SS-Haupt- 
sturmfiihrer Jakob Weiseborn im Winter 1936/37, bin- 
nen drei Tagen ein Sachsenhausen-Lied vorzulegen. 
Bernhard Bastlein, Karl Fischer und Karl Wloch ver- 
faBten daraufhin nach der alten Melodie »Die Bauern 
wollen Freie sein« an einem Abend einen recht deutli- 
chen Text. Er begann und endete mit den Zeilen: 

»Wir schreiten fest im gleichen Schritt, 
wir trotzen Not und Sorgen, 
denn in uns zieht die Hoffnung mit 
auf Freiheit und das Morgen.« 
Weiseborn akzeptierte zwar das Lied und lieB es einige 

Zeit anstimmen. Doch bald konnte es nur noch heimlich 
gesungen werden. 

In Buchenwald verlangte SS-Obersturmbannfiihrer 
Arthur Rodl Ende 1938 ein spezielles Lied und versprach 
dafiir zehn Mark. Fritz Lohner-Beda, ein Wiener Kom- 
ponist und Kabarettist, schrieb die Melodie, Hermann 
Leopoldi, der Librettist von Lehars »Lustiger Witwe«, 
die Verse, die mit den Worten endeten: 

»Einmal kommt der Tag, 
dann sind wir frei.« 
Rodl erfuhr nur, daB es von Gefangenen stammte. Er 

lieB es an einem bitterkalten Tag nach dem Abendappell 
vier Stunden lang bis 22 Uhr einiiben. Dann muBte es 
standig, friih, mittags und abends, beim Marsch zur und 
von der Arbeit gesungen werden, selbst von den Haft¬ 
lingen, die aus dem Steinbruch schwere Brocken ins 
Lager schleppen muBten. 

Auch weitere Lieder wurden liber alle MaBen strapa- 
ziert, so eines, wie Ernst Wiechert festhielt, von »einer 
alten Mutter mit einem >Hiittlein am Waldesrand<, die 
im Sonnenschein vor sich hin nickt und einschlaft, bis 
sie durch eine voriiberziehende Schwadron geweckt 

47 Berben, S. 6 u. 73; Konzentra- 
tionslager Buchenwald, S. 73; 
Sachsenhausen-Hefte, Ausgabe 4, 
S. 127f.; Wolfgang Schneider, 
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faschistischen Widerstandskam- 
pfes, Leipzig 1976, S. 87 f.; Sonja 

Seidel, Kultur und Kunst im anti- 
faschistischen Widerstands- 
kampf im Konzentrationslager 
Buchenwald, in: Buchenwald- 
Hefte, 1983, H. 18, S. 17f. u. 12; 
Julius Freund, O Buchenwald!, 
Klagenfurt 1946, S. 118 f. 

wird, in der sie, in der Erinnerung oder in Wahrheit, 
ihren Sohn zu erkennen glaubt. Das Ganze also von 
idyllisch-sentimentaler Art und noch unertraglicher ge- 
macht durch eine lacherliche Melodie, die am Ende einen 
bestimmten Ton mit einem besonderen Nachdruck 
hervorhob. Und da dieser Nachdruck zu dem Sinn der 
Silbe oder des Wortes meistens in einem grotesken 
MiBverhaltnis stand, so ergab sich ein aus Albernheit 
und Plattheit zusammengesetzter Eindruck, der, bei 
manchmal zehnmaliger Wiederholung aller Strophen, 
so unertraglich wurde wie die immer gleiche Gebiirden- 

folge eines Wahnsinnigen.« 
Widerwartig kam dem Buchenwalder Walter Wolf 

klassische Musik aus dem Lagerfunk vor. »Die ersten 
Lautsprecher sind auf dem Dach von Block 1 aufgestellt. 
Musik, wieder einmal Musik. Irgendeine Kammer- 
musik. Erinnerungen und das BewuBtsein unserer fast 
hoffnungslosen Lage, durch diese Musik aufgewuhlt, 
quiilen mich so, daB ich davonlief. Musik? Das Elend 
ist zu groB, sie ertragen zu konnen.« 

Noch marternder war, wenn in Buchenwald Haftlinge 
singen muBten, wahrend Kameraden zur ErschieBung 
gefiihrt wurden. Baptist Feilen berichtete: »Oskar 
Fischer mit noch drei anderen Haftlingen werden vor- 
gerufen. Sie werden aus dem Tor gefiihrt. Mich wiirgt 
es in der Kehle. Ich sage zu dem neben mit stehenden 
Kameraden: >Oskar kommt nicht wieder.< In uns emport 
sich alles. Wir wollen schreien, aber wir sind ohnmach- 
tig. Das Gefiihl dieser Ohnmacht laBt uns verzweifeln. 
Vorn wird immer wieder Singen, Singen verlangt. >Ihr 
sollt lauter singen<, brullt Weiseborn. Ich sage meinem 
Nachbarn: >Wir sollen singen, damit wir die Schusse 
nicht horen.< Nach einiger Zeit krachte ein Haufen 

Schusse. Es ist passiert.«48 

Ende der Seelsorge 

Seelsorge durch Geistliche von auBerhalb des Lagers 
unterband die SS ab 1935. In der Lichtenburg war nach 
dem Bericht des Konsistoriums der evangelischen Kir- 
chenprovinz Sachsen vom 30. November 1936 seit dem 
Weggang des Geistlichen ab 15. August 1935 kein Got- 
tesdienst mehr moglich. Der Superintendent in Jessen 
verwies zugleich auf Kirchenaustritte von 600 beim 
Lager stationierten SS-Leuten. Dies lasse »befiirchten, 
daB von der Kommandantur aus zu einer kirchlichen 
Betreuung der Schutzhaftlinge wohl kaum besondere 
Neigung bestehen diirfte«. Dennoch verlangte der Evan- 
gelische Oberkirchenrat in Berlin am 12. Januar 1937 
vom Magdeburger und vom Berliner Konsistorium, in 
der Lichtenburg und in Sachsenhausen mit dem Lager- 
kommandanten wegen der Gefangenenseelsorge zu ver- 
handeln. Aus Magdeburg hieB es 16Tage spater, der 

48 Lieder ..., S. 51 ff. u. 74ff.; 
Heilig, S. 212fF.; Seidel, S. 12f. u. 
37; Wiechert, S. 112. 
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Kommandant beharre darauf, »daB seitens der Schutz- 
haftlinge bisher Wiinsche nach kirchlicher Betreuung 
nicht geauBert wiirden. Eine solche ist daher z. Zt. nicht 
notwendig.« Am selben 28. Januar wandte sich die 
Kirchenkanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche an 
Himmler mit der Bitte, den KZ-Kommandanten zu 
befehlen, die Seelsorge wieder zu ermoglichen. Himmler 
antwortete am 9. Marz dem Kirchenministerium, daB 
er »urspriinglich in den Jahren 1933 — 1934 einzelnen 
Konzentrationslagern die Genehmigung zur Abhaltung 
von Gottesdiensten fur alle Konfessionen gegeben habe 
(wohl nur fur Dachau — d. Verf.). Ich habe aber durch 
MiBbrauch dieser Genehmigung von seiten der Ge- 
fangenen derartig schlechte Erfahrungen gemacht, daB 
ich mich entschlossen habe, grundsatzlich in alien Schutz- 
haftlagern das Abhalten von Gottesdiensten zu unter- 
sagen. Bei dieser Entscheidung muB ich es auch heute 
belassen.«49 

Uber den Gottesdienst in Dachau hatte der »Neue 
Vorwarts« am 27. Juni 1937 berichtet: Sonntaglich 
wechselnd fanden sie fur Katholiken und Protestanten 
statt. Den 40 bis 50 evangelischen Kirchgangern habe 
die SS keine Schwierigkeiten gemacht, wohl aber den 
Katholiken. Sie miiBten am nachsten Tag strafexer- 
zieren, so daB ihre Zahl bis auf zwei zuriickgegangen 
ware. Zudem lieB die Kommandantur, wenn der Priester 
eintraf, das Lied »Komm, schwarzer Zigeuner« spielen, 
schilderten andere Haftlinge. SchlieBlich erklarte der 
Lagerfiihrer ihm, es gebe im Lager nur Taugenichtse, 
die nicht zur Messe gehen wollten. Deshalb habe der 
Besuch des Geistlichen keinen Sinn. Pfingsten 1937 traf 
Pfarrer Friedrich Pfanzelt aus der Stadt Dachau schon 
niemanden mehr an, als er wie seit 1933 zur Messfeier 
kam.50 

Trotzdem bat am 9. Juli 1938 das Ordinariat des Erz- 
bistums Miinchen und Freising, da »die katholische Seel¬ 
sorge im KZ-Lager Dachau zum Stillstand gekommen« 
ware, sie wieder zu gestatten. Es sei bereit, »mit der 
Geheimen Staatspolizei uber einen zu dieser diskreten 
Aufgabe sicher geeigneten Seelsorger zu verhandeln und 
diesem auch unsererseits strengstens auf ausschlieBlich 
seelsorgliche Tatigkeit und strengstes Stillschweigen zu 
verpflichten«. Zwei Wochen spater wandte sich der 
Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, Adolf Kar- 
dinal Bertram, an das Reichskirchenministerium. Der 
Reichsfuhrer SS lieB am 25. August seinen Adjutanten 
dem Ministerium antworten, daB er »aus sicherheits- 
polizeilichen Griinden nicht in der Lage ist, der Zulas- 
sung eines Seelsorgers im Konzentrationslager Dachau 
zuzustimmen«.51 

49 EZA in Berlin, EOK, Gene- 
ralia. V 72, Bd. XIII, unfol. 
50 Reimund Schnabel, Die 
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51 Berben, S. 143; ZStA Pots¬ 
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Entlassungen 

Am 18. August 1936 hatte Himmler mitteilen lassen, daB 
Entlassungen jiidischer Haftlinge allein er genehmige. 
Das kam einer Sperre gleich, die erst Ende 1938 auf- 
gehoben wurde, worauf am 31. Januar 1939 durch das 
Gestapa Prazisierungen erfolgten. Zudem war vom 
Gestapa am 16. September 1937 informiert worden, 
Heydrich behalte sich die Zustimmung fur alle Ent¬ 
lassungen vor. Am 21. Mai 1938 verfiigte das Gestapa, 
die ihm unterstellten Stellen sollten keine Berichte uber 
die Fiihrung von KZ-Haftlingen anfordern.52 

Doch am 10. Marz 1939 kundigte Eicke den Lager- 
kommandanten groBere Entlassungen anlaBlich des 
50. Geburtstages Hitlers am 20. April an. Er fiigte hinzu: 
Die Freikommenden seien eindringlich darauf hinzu- 
weisen, wie sie sich kiinftig zu verhalten hatten. Richtli- 
nien Heydrichs vom 5. April bestimmten den Kreis, der 
in Frage kam: seit 1933 in Konzentrationslagern Einge- 
kerkerte, ausgenommen Falle wie Ernst Thalmann; zum 
zweiten Mai in Lager Gebrachte, wenn sie schon iiber 
ein Jahr erneut darin waren; sogenannte Volksschad- 
linge wie Meckerer und Querulanten, die sich bereits 
ein halbes Jahr in Schutzhaft befanden; Gefangene, 
gegen die kein Strafverfahren eingeleitet, bei denen es 
eingestellt oder die freigesprochen worden waren, nach 
einem Lagerjahr; ehemalige Fremdenlegionare ebenfalls 
nach einem Jahr; Haftlinge aus Osterreich und der CSR, 
die in Ausiibung ihres Dienstes gegen Nazis vorge- 
gangen, aber nicht besonders scharf eingeschritten wa¬ 
ren; ehemalige Mitglieder der NSDAP und deren Orga- 
nisationen; iiber 60 Jahre alte und arbeitsunfahige Haft¬ 
linge; Homosexuelle nach einem Jahr KZ-Haft, soweit 
sie nicht mit Zuchthaus bestraft worden waren oder mit 
Jugendlichen in Verbindung gestanden hatten. Oster- 
reicher seien, da schon eine groBere Anzahl am 13. Marz 
1939 freigekommen waren, weniger zu beriicksichtigen. 
Von seiten der Kriminalpolizei hieB es am nachsten Tag, 
Vorbeugungshaftlinge seien zu entlassen, wenn sie ge- 
richtlich unbestraft, geringfiigig oder nur vor 1933 
verurteilt worden waren und bis 1934 ihre Strafzeit 
verbiiBt sowie bei der Festnahme in einem Arbeits- 
verhaltnis gestanden hatten. Ein Fernschreiben vom 
14. April erweiterte dann den Rahmen auf sogenannte 
Arbeitsscheue, falls sie nicht erheblich vorbestraft waren 
und keine groBeren Beanstandungen vorlagen. Juden 
seien dagegen nicht zu entlassen. Vier Tage spater 
besagte ein neues Fernschreiben, alle Entlassungen er¬ 
folgten nur »probeweise« und samtliche Presseveroffent- 
lichungen iiber die Aktion seien zu unterlassen.53 

Aus Buchenwald kamen bis Ende April 1983 Ge¬ 
fangene, darunter 967 politische Haftlinge, aus Dachau 

52 ZPA, St 3/171; ZStA Pots¬ 
dam, Film 2428; BA Koblenz, 
R 58/264, Bl. 254; ITS Arolsen, 
Hist. Abt., Alg., Nr. 5, Bl. 3, Gdh- 
ring, unpag.; StA Weimar, Land- 
ratsamt Ranis, Nr. 190, Bl. 487. 

53 IfZ Miinchen, Fa 170; ZStA 
Potsdam, Film 1125; Vorbeugen- 
de Verbrechensbekampfung, un¬ 
pag.; ITS Arolsen, Hist. Abt., 
Dachau, Nr. 4, Bl. 5If. 

308 



755, aus Sachsenhausen etwa 1400, davon ungefahr 
250 politischeGefangene, aus alien Lagern 1432 Vorbeu- 

gungshaftlinge frei.54 
Zuvor muBten sie die »Belehrung« liber sich ergehen 

lassen: probeweise Entlassung, jede zugewiesene Be- 
schaftigung annehmen, mit ganzer Kraft arbeiten und 
hundertprozentige »Volksgenossen« werden, mit nie- 
manden liber das im Lager Erlebte sprechen. »Ihr habt 
keine Verbindungen aufzunehmen mit ehemaligen 
Schutzhaftlingen sowie mit den Angehorigen zuriick- 
bleibender Haftlinge. Alle Freundschaften, die Ihr im 
Lager geschlossen habt, sind abzubrechen. Und Ihr habt 
keine Auftrage auszufiihren, und sei es ein harmloser 
GruB.« Drohend hieB es bei der »Belehrung« weiter: 
Wer sich nicht restlos in die »Volksgemeinschaft« ein- 
gliedere und wer meine, »er kann gegen den Willen des 
deutschen Volkes arbeiten, sich dem deutschen Volk 
widersetzen, vielleicht nach dem Auslande fliehen, um 
von dort aus gegen die Deutschen zu arbeiten, den warne 
ich! Wir holen uns namlich jeden einzelnen aus dem 
Reich wie auch aus dem Ausland zuriick, und keiner 
entzieht sich unserer Bestrafung. Es ist dabei ganz gleich, 
ob dieser oder jener am Leben bleibt.« Beherzigten die 
Entlassenen diese »Mahnung« nicht, »so erfolgt Eure 
Wiedereinlieferung ins Lager, und dann dauert die 
Schutzhaft nicht nur Monate, sondern Jahre, und fur 
manchen gibt es iiberhaupt keine Freiheit mehr. Eine 
Wiedereinlieferung zieht Haftverscharfung nach sich, 
und was dies bedeutet, das wiBt Ihr am besten.« 

In Buchenwald, erinnerte sich Julius Freund, fielen 
gegeniiber Freikommenden auch Drohungen gegen Fa- 
milienmitglieder: »Wir haben in der ganzen Welt unsere 
Heifer, die dafiir sorgen, daB die Angehorigen im Reiche 
fur den Entlassenen biiBen miissen, falls dieser etwas 

ausgeplaudert haben sollte!« 
Zugleich muBten die zu Entlassenden einen Revers 

unterschreiben, daB sie sich im Konzentrationslager 
keine Krankheiten zugezogen oder Unfalle erlitten hat- 
ten und Schadensersatzanspriiche nicht stellen sowie 
weder liber das Lager sprechen noch sich gegen das 
Regime wenden wiirden, sonst kamen sie erneut ins 
Lager. Spater kommentierte ein Kommunist, daB solche 
erzwungenen Erklarungen »zweifellos den Zweck ver- 
folgten, Widerstandskampfer gegen den Faschismus und 
gegen den Krieg einzuschlichtern und irrezuflihren. 
Ferner sollten die Entlassungen fuhrender Genossen 
vortauschen, daB das NS-Regime sich so stabilisiert hat, 
daB Widerstand sowieso sinnlos sei und die Entlassenen 
inzwischen gebessert und umerzogen seien«.55 

Die weiterhin eingekerkert Bleibenden verhohnte 
Himmler, indem er am 29. Januar 1939, dem Tag der 
Deutschen Polizei, in der Offentlichkeit Illusionen ver- 
breiten wollte. »Die Devise, die liber diesen Lagern 
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steht«, behauptete er, »lautet: Es gibt einen Weg in die 
Freiheit. Seine Meilensteine heiBen: Gehorsam, FleiB, 
Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Niichternheit, Wahr- 
haftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterland.« Wohl 
auf zentralen Hinweis hin stand dieser Spruch in Bu¬ 
chenwald auf den Dachern der Baracken am Appell- 
platz, in Dachau auf dem Dach des Wirtschaftsge- 
baudes, vor dem sich die Haftlinge aufstellen muBten, in 
Mauthausen auf Holztafeln (ohne die Worte Wahr- 
haftigkeit und Niichternheit), in Sachsenhausen zu- 
nachst gleichfalls auf einem Anschlag an zwei Baracken, 
ab August 1939 (ohne Niichternheit) an den Stirnseiten 
der Blocks des ersten Rings am Appellplatz, das Wort 
»Liebe« ausgerechnet an Block 11, wo die Strafkom- 

panie lag.56 
Auch die Entlassenen durften sich nicht frei bewegen, 

war doch das vorhandene System der Uberwachung 
weiter verfeinert worden.57 Ein RunderlaB der Ab- 
teilung III des Gestapa vom 17. Februar 1938 bestimmte 
»im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Fiihrers«: 
Auch klinftig sei auf Normierung der Nachiiberwachung 
zu verzichten. Federfiihrend bleibe die Gestapo, die sich 
dazu der regionalen und lokalen Polizeibehorden bedie- 
ne und den Sicherheitsdienst der SS aufmerksam mache 
sowie die NSDAP und ihre Einrichtungen zur Mitarbeit 
heranziehe. Die offene Nachiiberwachung bestehe aus 
Meldepflicht, Aufenthalts- und Wohnungswechselver- 
bot, Auflagen, zu bestimmten Zeiten in der Wohnung 
zu sein, Abliefern des Wohnungsschllissels an die Polizei, 
Kontrollen, Durchsuchungen usw., Besitzbeschrankun- 
gen wie dem Entziehen von Rundfunk- und anderen 
Geraten sowie Verboten, bestimmte Literatur zu lesen 
oder mit dem Ausland zu korrespondieren. Dem schlieBe 
sich die geheime Nachiiberwachung an: Post- und 
Telefonkontrolle, personliche Beobachtung, Ansetzen 
von V-Personen (Spitzeln), das mit dem SD zu verein- 
baren sei. Ferner mlisse die zustandige Gauleitung der 
NSDAP von der Entlassung jedes politischen Haftlings 
unterrichtet werden, damit sie die drtlichen Stellen 
informiere. Uber die lokalen Polizeibehorden seien Ar- 
beitsamt, Arbeitsfront, Volkswohlfahrt und Winterhilfe 
zu benachrichtigen. Zur politischen Nachiiberwachung 
kamen neben Gestapobeamten, SD- und anderen SS- 
Leuten sowie Polizisten Mitglieder der NSDAP und 
deren Nebenorganisationen in Frage. Ihre Berichte 
gingen an die Gestapo, die entscheide, ob die zumindest 
drei Monate dauernde Uberwachung fortgesetzt werden 

miisse.58 
SchlieBlich lieB das Regime die Familienangehongen 

von KZ-Haftlingen »betreuen«, um sie zu iiberwachen 
und zu beeinflussen sowie um die solidarische Hilfe aus 

56 ZStA Potsdam, Film 3608; 
Konzentrationslager Dachau, 
S. 67; Marsalek S. 74; Sachsen- 
hausen-Hefte, Ausgabe 4, S. 96. 
57 Schon am 18. 8. 1937 gab es 
eine durch den Biirgermeister in 
Greifenhagen aufgestellte Liste 

der »Betreuer« ehemaliger 
Schutzhaftlinge, auf der nur Mit¬ 
glieder der SS und der NSDAP 
standen (ZPA, PSt 3/518). 
58 Allgemeine Erlafisammlung 
2FVIII e, S. If. 
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ihnen verbundenen Kreisen zu unterbinden. An seinen 
einschlagigen ErlaB vom 13. Januar 1937 erinnerte das 
Schutzhaftdezernat am 15. Marz 1938 und betonte, »daB 
die Einwirkung bei der Fiirsorge fiir die betroffenen 
Angehorigen eine unumgangliche Pflicht der Staats- 
polizei« sei. Dazu miisse neben der NS-Volkswohlfahrt 
neuerdings die NS-Frauenschaft einbezogen werden. Die 
Gestapo habe sich dariiber zu informieren und auch 
selbst bei den Familien vorzusprechen. 

Wie dies aussah, schilderte Lina Haberland, die Frau 
des in der Lichtenburg und dann in Buchenwald einge- 
kerkerten Kommunisten Ernst Haberland: Ein Gestapo- 
Beamter, den sie schon durch Haussuchungen kannte, 
tauchte des ofteren bei ihr auf. Unter anderem horchte 
er den Sohn aus, um festzustellen, was er dachte. Der 
Gestapo-Mann erkundigte sich auch in der Schule und 
drang darauf, daB der Sohn zur Hitler-Jugend ging. 
SchlieBlich versuchte er, der Mutter den Sohn weg- 
zunehmen. Eine materielle Unterstiitzung erhielt sie 
nicht. Zu derartigen »Betreuungen« gehorte es, die Frau 
zu drangen, sich scheiden zu lassen, was nicht wenige 
Frauen ebenso wie ihre inhaftierten Manner immer 
wieder in qualende Unruhe versetzte. 

Ein Nachtrag zu der Anweisung des Gestapo-Dezer- 
nats nahm am 16. Juli 1938, aber wohl nicht von der 
politischen Kontrolle, judische Familien aus, um die 
sich die jiidischen Gemeinden kiimmern miiBten. Am 
7. August 1939 schlieBlich verfugte.das Reichsinnen- 
ministerium, die ofTentliche Fiirsorge sei nur fiir die 
materielle Seite bei den Familien zustandig, die nicht 
selbst ihren Lebensunterhalt aufbringen konnten.59 

59 ZPA, St 3/749; Haberland, Bl. 42; Allgemeine Erlafisamm- 
S. 282f. u. 285f.; Arch. Ausch- lung 2 F VII c S 8f 
witz. D-RF-3, RSHA/113, Bd. 1, 

Zur »Betreuung« und »Fiirsorge« gehorte auch, daB 
Himmler am 14. September 1938 anordnete, beim Tod 
eines Haftlings die Angehorigen zu unterrichten. Falls 
sie den Verstorbenen noch zu sehen und an der Ein- 
ascherung teilzunehmen wiinschten, sei dem zu entspre- 
chen. Das geschah jedoch nur in wenigen Fallen, in 
denen es der SS aus optischen Griinden opportun 
erschien. Dabei wurden die Leichname bis zum Kopf 
zugedeckt, so daB MiBhandlungs- und Mordspuren 
verborgen blieben, wie die Mutter von Hans Litten sowie 
die Frauen von Friedrich WeiBler und Paul Schneider 
berichteten. Zudem heuchelten die Kommandanten von 
Dachau und Buchenwald, umgeben von Lagerarzt und 
Gestapo-Leuten, ihr Mitgefiihl. 

Margarete Schneider durfte den Sarg nicht mehr 
offnen lassen, als sie ihn in den Heimatort uberfiihren 
lieB. Die Beisetzung, an der zahlreiche Menschen teil- 
nahmen, stellte eine stille Demonstration gegen faschisti- 
schen Terror und Mord dar. Auch eine Flut von Briefen 
an die Familie Schneider zeugte davon. Einer driickte 
die unverriickbare Erwartung aus: »Die Zeit wird kom- 
men, wo die, welche sich eingesetzt haben wie er, die 
Herren unserer Zeit genannt werden, und wo man uns 
gliicklich preisen wird, mit ihnen zusammen gewesen zu 
sein.«60 Eine solche Zuversicht beseelte auch die politi¬ 
schen KZ-Haftlinge. Um sie zu erfullen, kampften sie 
als Teil der deutschen Widerstandsbewegung. 

60 Arch. Auschwitz, D-RF-3, 
RSHA/113, Bd. 1, BI. 53f.; Lit¬ 
ten, S. 261 ff.; (Margarete Schnei¬ 
der), Der Prediger von Buchen¬ 
wald, Das Martyrium Paul 
Schneiders, hg. von Heinrich Vo¬ 

gel, Berlin 1958, S. 190; EZA in 
Berlin, KKA, Nr. 376, Bl. 19; 
Klaus Drobisch, Pfarrer Paul 
Schneiders Schicksal in NS-Ak- 
ten, in: Standpunkt, 1981, H. 4, 
S. 109. 
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Gefestigte 
Gemeinschaft 

»Gezwungen, aber nicht bezwungen!« Diese Worte, von 
Alfred Bunzol und Erich Hoffmann im Oktober 1937 in 
einer Flasche ins Fundament der Buchenwalder Kom- 
mandantenvilla eingelassen*, driickten in knapper Art 
aus, was politische Haftlinge in alien Konzentrations- 
lagern dachten und wonach sie handelten. Dem Zwang 
setzten sie die Kraft der illegalen Organisation, Solidari¬ 
ty und Kampfgeist der antifaschistischen Gemeinschaft 

entgegen. 

Kampfkraft 

Nach wie vor orientierten sich die meisten politischen 
Haftlinge auf kommunistische Funktionare, die sich im 
Kampf auBerhalb und innerhalb der Lager bewahrt 
hatten. In Sachsenhausen gehorten zu ihnen: Robert 
Abshagen, Bernhard Bastlein, Hein Brettschneider, Gu¬ 
stav Bruhn, Hans Christoffers, Karl Fischer, Rudolf 
Grosse, Lambert Horn, Franz Jacob, Rudolf Klug, 
Martin Schwantes, Matthias Thesen und Martin Weise. 
Sie stiitzten sich auf in 40 illegalen Fiinfergruppen 
organisierte deutsche Kommunisten, von denen Willi 
Agatz, Karl Fugger, Karl Wloch und andere sich groBes 
Ansehen bei den Haftlingen erwarben. Als Landsmann- 
schaftstreffen ausgegebene Zusammenkunfte dienten 
1937 und 1938 dazu, den Zusammenhalt zu festigen 
sowie die politische und organisatorische Tatigkeit zu 
verstarken. Die illegale Organisation nahm — ebenso 
wie in anderen groBen Lagern — nach den Worten von 
Harry Naujoks »EinfluB auf die Besetzung von Lager- 
funktionen. Sie sammelte Informationen liber die Vor- 
haben der SS, urn ihnen entgegentreten zu konnen. Sie 
setzte sich fur eine korrekte Verteilung der Lebensmittel 
ein und organisierte Hilfe fur kranke Haftlinge. Sie nahm 
ihren EinfluB wahr, urn die Haftlinge vor dem Terror 
der SS zu schiitzen und brachte gefahrdete Kameraden 

in Sicherheit.«1 2 
Zu den maBgeblichen Kraften in Sachsenhausen stie- 

Ben ab Mitte 1937 Wilhelm Guddorf, Karl Schirdewan 
und Georg Schumann, der bis dahin neben Karl Bobach, 
Arthur Hoffmann und Kurt Sindermann zu den fuhren- 
den Haftlingen im KZ Sachsenburg gehort hatte.3 

1 Bunzol, S. 6. 
2 Sachsenhausen-Hefte. Ausga- 
be 4, S. 11 ff.; ZPA, EA 766; 
Naujoks, S. 102ff. 
3 Eberhard Pachaly, Die Ent- 
wicklung und der Kampf des 

Parteiaktivs der Kommunisti- 
schen Partei Deutschlands im 
ehemaligen Konzentrationslager 
Buchenwald, T. I (1937 bis 1941), 
in: Buchenwald-Heft, 1982, 
H. 13. S. 8. 

In der Lichtenburg bestand die illegale Leitung aus 
Albert Kuntz (nach VerbiiBung seiner Strafe im Zucht- 
haus Kassel-Wehlheide seit August 1936 zuriick), Theo¬ 
dor Neubauer und Walter Stoecker. Um den Kern 
scharten sich unter anderem Ottomar Geschke, Ernst 
Grube und Arthur Wyschka. Hier setzte sich die 
Formierung illegaler Gruppen fort, so durch Baptist 
Feilen fur die Gefangenen aus den Bezirken Mittelrhein, 
Niederrhein und Saargebiet. Bei den Thuringern traten 
Karl Barthel, Ernst Busse, Ernst Frommhold und Karl 
Reimann hervor. »In alien Konzentrationslagern war es 
die erste Aufgabe, die Funktionare der Partei zu er- 
fassen, sie vom laufenden Geschehen zu informieren«, 
betonte Arthur Wyschka. »AuBerdem erfolgte eine 
Aufgliederung und Erfassung der Genossen auf Bezirks- 
ebene. Die Genossen aus einem Bezirk kannten sich 
untereinander besser, und es kam darauf an, einen 
groBeren Kreis von Genossen zu erfassen und sie auf 
dem laufenden zu halten. Bei der Durchfuhrung dieser 
Arbeit wurde auBerste Wachsamkeit an den Tag gelegt, 
um die gesamte politische Arbeit im Lager nicht zu 

gefahrden.«4 
Nachdem die Haftlinge aus dem KZ Lichtenburg aul 

den Ettersberg verlegt worden waren, vollzog sich unter 
derselben Leitung der Ausbau der konspirativen Grup¬ 
pen. Sie erfaBte auch KPD-Mitglieder, die aus anderen 
Konzentrationslagern und aus Justizhaftanstalten auf 
den Ettersberg verbracht wurden. 1938/39 erfolgte das 
Zusammenfassen derer aus Westsachsen unter Walter 
Jurich, aus dem Bezirk Erzgebirge/ Vogtland um Kurt 
Sindermann, spater unter Ludwig Einicke, aus dem 
Ruhrgebiet mit Anton Gebler und August Stotzel als 
Leiter, von Hessen-Waldeck unter Walter Kramer, aus 
Pommern mit Karl Pankow als Verantwortlichen, aus 
Schlesien unter Arthur Ullrich, von Ostsachsen um Otto 
Kipp, aus dem Bezirk Halle-Merseburg unter Kurt 
Freund, von Magdeburg mit Richard Krauthause als 
Zustandigem und aus Oberschlesien unter Arthur Wysch¬ 
ka und Roman Ligendza bzw. spater Alfred Bunzol. 
Diese Gruppen tarn ten sich als Landsmannschaften. 

Vorausgegangen war bei Neuzugangen die Uber- 
prufung auf ihre Zuverlassigkeit im illegalen Kampf. 
Zum Teil nahmen sie Kuntz, Neubauer oder Stoecker, 
zum Teil von ihnen beauftragte Funktionare aus den 
Bezirken vor. Individuelle Aussprachen muBten klaren, 
faBte Herbert Thiele zusammen, »wie hatte sich der 

4 Ebenda, S. 8 u. 15f.; ZPA, 5 Pachaly, S. 15fT. 

EA 1292. 
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Genosse vor 1933 und unmittelbar wahrend und nach 
dem faschistischen Putsch verhalten; an welcher illega- 
len Arbeit hatte er teilgenommen; war er standhaft bei 
den Vernehmungen durch Gestapo, SS und Untersuch- 
ungsrichter geblieben; wie hat er sich bei einem even- 
tuellen ProzeB verhalten; welche Rolle spielte er zuvor 
in Gefangnissen, Zuchthausem oder anderen Lagern; 
war er verschwiegen oder schwatzhaft, war er hilfsbereit 
oder egoistisch, plapperte er alles nach oder konnte er 
selbstandig denken, war er mutig oder feige, risikobereit, 
vorsichtig oder iiberangstlich, welchen Umgang suchte 
er in der Haft?« Zu den AuBerungen des Betreffenden 
kamen die Berichte von anderen, die ihn aus dem 

^ Herkunfts- und Wirkungsort, aus gemeinsamer Arbeit 
^ und Haft kannten, sowie die Ergebnisse aus der Durch- 

- sicht von faschistischen Unterlagen bzw. Beobachtun- 
^ gen von seiner Vernehmung durch die Politische Ab- 

- teilung. Bis zum abschlieBenden Ergebnis der Uber- 
priifung wurde der Neuankommling unterstiitzt, erhielt 

^ jedoch weder Einblick in die illegale Organisation noch 
einen Auftrag. 

Auf diese Weise war in Buchenwald bis Friihjahr 1939 
eine in Dreier- und Fiinfergruppen gegliederte, nach Be- 
zirken strukturierte illegale KPD-Organisation unter 
einheitlicher Leitung entstanden. Nach dem Tod Walter 
Stoeckers und der Entlassung Theodor Neubauers zog 
Albert Kuntz zunachst August Thone zur Leitung der 
verkleinerten Organisationen heran.6 

Parallel mit ihrem Auf- und Ausbau festigte sich der 
Kampfeswille der kommunistischen Haftlinge. Ihre 
Schlagkraft verstarkte sich trotz der schwierigen Be- 
dingungen. Das zeigte sich in der politischen Informa¬ 
tion iiber aktuelle Ereignisse in Deutschland und der 
Welt. Meldungen in Nazipresse und -rundfunk wurden 
durch Berichte neuer Haftlinge widerlegt. Hinzu kamen 
deren Mitteilungen iiber den Widerstandskampf, die 
KPD, die Kommunistische Internationale und deren 
Politik. »Fiir die im Lager Befindlichen bedeuteten ihre 
Nachrichten eine groBe moralische Starkung«, hob der 
Dachauer Ludwig Gohring hervor, »brachten sie doch 
mit, daB die Zusammenarbeit unter den Genossen auch 
auBerhalb des Drahtes vorhanden und die Partei in der 
Lage war, politisch zu reagieren.« Umgekehrt konnten 
Neuzugange durch meist schon langer Eingekerkerte, 
unterrichtet werden, nicht nur iiber die Lagerverhaltnis- 
se, sondern auch iiber weitergreifende politische Er¬ 
eignisse. So nahmen sich im Marz 1937 in der Lichten- 
burg Robert Michalek und Paul Woitkowski Erich 
Jendes an. Danach fragte ihn Albert Kuntz, ob er im 
Gefangnis von dem VII. WeltkongreB der Kommunisti¬ 
schen Internationale und der Briisseler Konferenz der 
KPD gehort habe. Kuntz erklarte ihm deren Beschliisse 
derart, daB Jende empfand: »Diese Diskussionen, aus 

6 Gunter Kuhn/ Wolfgang We¬ 
ber, Starker als die Wolfe. Ein 
Bericht iiber die illegale militar- 
ische Organisation im ehemali- 

gen Konzentrationslager Bu¬ 
chenwald und den bewaflheten 
Aufstand, Berlin 1976, S. 54; Pa- 
chaly, S. 18f. u. 4If. 

denen ich so grundlegende neue Erkenntnisse gewann, 
waren fiir mich wie eine Parteischule.« 

Weitere Informationen erreichten die politischen KZ- 
Insassen von auslandischen Sendern. In der Lichtenburg 
empfing sie nach wie vor Max Herm auf seinem 
Radiogerat. Das Gehorte, andere Erkundungen und 
Mitteilungen diskutierte allwochentlich ein zuverlassiger 
Kreis. Herm versuchte, in Buchenwald den illegalen 
Rundfunkempfang fortzusetzen. Hier horten weitere 
ausgewahlte Gefangene heimlich auslandische Sender 
seit Anfang 1938 fast taglich in der Elektrikerwerkstatte. 
In Sachsenhausen geschah das in der Kommandantur 
und in den Werkstatten. Wie es in Sachsenhausen seit 
Ende 1937 ein versteckt installiertes Rundfunkgerat gab, 
verfiigten auch in Dachau Haftlinge iiber ein Radio, das 
sie aus Ersatzteilen zusammengefiigt hatten, die bei 
Reparaturen fur SS-Leute »abgefallen« waren. Auf bei- 
den Apparaten empfingen politische Gefangene aus¬ 
landische Stationen. 

Unmittelbares Interesse kam Informationen iiber SS- 
Absichten zu. Sie zu erlangen, gehorte zur speziellen 
Aufgabe einer Reihe von Haftlingen, so in Sachsen¬ 
hausen durch Willi Kuhn, dem Kalfakator beim SS- 
Rapportfiihrer. Wilhelm Guddorf iibertrug ihm zwi- 
schen 1937 und 1939, »in die Papiere Einblick zu 
nehmen, um festzustellen, welche Genossen in der nach- 
sten Zeit eingeliefert wiirden und wer zur Heimatgestapo 
iiberstellt werden sollte«. Neben der Blockfiihrerstube 
sitzend, nutzte Kuhn dafiir jede Gelegenheit, wie er 
erlauterte: »Wenn die SS-Leute zum Essen oder aus 
anderen Griinden aus dem Zimmer gingen, lieBen sie 
ihre Papiere meist unverschlossen liegen; mich beachte- 
ten sie nicht. Dadurch erfuhr ich aus den Begleit- 
schreiben zu den Akten, die bereits eine Woche vor den 
Haftlingen eintrafen, wer kommen wiirde, bei wem der 
Vermerk >Riickkehr unerwiinscht< oder anderes zu be- 
achten war. Ich erfuhr auch, wann Delegationen zu 
erwarten waren, und anderes. Hatte ich eine wichtige 
Information, ging ich durchs Lager — beispielsweise zur 
Gartnerei, um einen BlumenstrauB fiir die Rapportfiih- 
rerstube zu holen —, oder ich dachte mir einen anderen 
Weg aus. Dabei muBte ich an der Schreibstube vorbei, 
wo mich Wilhelm Guddorf oder ein anderer Genosse 
sah. Wilhelm Guddorf kreuzte daraufhin meinen Weg, 
und wir konnten ein kurzes, unauffalliges Gesprach 
fiihren.« 

Auch aus Gesprachen von SS-Leuten untereinander 
konnten Haftlinge vieles entnehmen. In Sachsenhausen 
erhielt solche Mitteilungen Karl Schirdewan. »Das war 
1937 so, als ich im SS-Kasino im Kellnerkommando 
arbeitete, und es blieb auch dabei, als ich als Bibliothekar 
im Lager blieb. Ich konnte das sogar noch besser 
ausbauen, als ich die Bucher verwaltete, und die Ge¬ 
nossen mich dadurch leichter aufsuchen konnten. Unab- 
hangig von meiner Haftlingsfunktion hatte ich diese 
Informationen zu sammeln und an Genossen des Partei- 
aktivs weiterzugeben ... Wir horten von Ablosungen 
und Neuzugangen bei der SS, wenn die Totenkopf- 
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verbande solche Einsatze wie die Annexion Oster- 
reichs vorbereiteten. Wir spiirten die Gegensatze, die es 
bei ihnen gab. Das konnten wir zum Teil fur uns 
ausnutzen. Wir legten dann auf Grund bestimmter 
Informationen Aufgaben und Auftrage fest, um die 
Genossen zu warnen und sie auf bestimmte Gefahren 
aufmerksam zu machen.«7 

Die so gewonnenen Informationen liefen bei den 
Funktionaren zusammen, wurden von ihnen analysiert 
und interpretiert, um die Diskussion in den illegalen 
Gruppen zu unterstiitzen. Solche Gesprache fanden 
unter Beachtung konspirativer Regeln bei Spaziergan- 
gen abends oder sonntags auf den LagerstraBen oder in 
Raumen wie dem Revier statt, wo es einen relativen 
Schutz vor Lauschern gab. Derart erorterten zum Bei- 
spiel die Thiiringer Kommunisten in Buchenwald den 
Beitritt Italiens zum faschistischen Paktsystem, die Hin- 
tergriinde der Annexion Osterreichs und der Tschecho- 
slowakei, des Pogroms vom November 1938 und des 
deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages sowie die 
intensivierten imperialistischen Kriegsvorbereitungen. 
In Sachsenhausen standen Probleme des VII. Weltkon- 
gresses der Kommunistischen Internationale und der 
Brusseler Konferenz der KPD im Mittelpunkt, darunter 
die Aktionseinheits- und die Volksfrontpolitik. Fritz 
Reuter berichtete: »Die Hauptfrage, die wir immer 
wieder diskutierten, war >1933 — Niederlage oder nicht ?< 
Eine Kernfrage, die in Sachsenhausen immer diskutiert 
wurde, war die Orientierung Thalmanns bei der letzten 
ZK-Tagung in Ziegenhals, mit aller Entschiedenheit den 
Faschismus zu bekampfen und die Einheit zwischen 
alien antifaschistischen Kraften herzustellen. Materia- 
lien des VII. Weltkongresses und der Brusseler Kon¬ 
ferenz und eine Rede von Wilhelm Pieck brachte ein 
Genosse, der zu dieser Zeit verhaftet worden war, mit 
ins Lager. Einen groBen Auftrieb bekamen unsere 
Diskusssionen nach der Einlieferung von Lambert Horn, 
der im Miirz 1938 ins Lager kam.« Und Otto Walter 
erganzte: »Wenn wir vielleicht die SchluBfolgerungen 
dieser Konferenzen nicht vollstandig und mit alien 
Einzelheiten ziehen konnten, weil unsere Informationen 
nicht vollstandig waren, so zeigte sich jedoch spater, 
daB wir in unseren Diskussionen genau das bejahten, 
was dort beschlossen wurde.« 

Diskussionsstoff gaben auch andere politische Er- 
eignisse ab, wobei der Kampf gegen die spanischen 
Faschisten die Moral der eingekerkerten Antifaschisten 
starkte. Aus Dachau hieB es daruber in einer zeit- 
genossischen Publikation: »Spanien wurde auf einmal 
zum Mittelpunkt aller Gesprache. Als die Kampfe langer 
andauerten, verflog zwar das Interesse bei den Unpoliti- 
schen, in den politischen Zirkeln aber wurden die 
Diskussionen heftig fortgesetzt. Als Madrid trotz An- 

7 Gdhring, unpag.; Arch. Bu- ly, S. 19f.; Buchenwald, S. 195; 
chenwald, Nr. 31 /837; Arch. Sachsenhausen-Hefte, Ausgabe 4, 
Lichtenburg, Nr. 244; ZPA. S. 82f.; Roder, S. 115f.; Arch. 
EA 1292; Naujoks, S. 89; Pacha- Sachsenhausen, Tonband 13 u. 7. 

kiindigung in den deutschen Zeitungen iiber den baldi- 
gen Einmarsch Francos sich heldenhaft behauptete, 
waren sich alle daruber klar, daB der Faschismus zum 
erstenmal einen Gegner gefunden hatte . .. Die Inter¬ 
national Brigaden, das wares, was sie in den deutschen 
Zeitungen mit Staunen lassen ... Einmal diesem Fa¬ 
schismus gegeniiberzustehen, einmal gegen ihn kampfen 
zu konnen, einmal als freier Mann die Hand gegen ihn 
zu erheben! Die Zirkel schlossen sich noch enger zu¬ 
sammen, und jeder, der etwas von Spanien zu erzahlen 
wuBte, war ein groBer Mann. Alle Bucher, die in der 
Bibliothek iiber Spanien zu finden waren, waren plotz- 
lich weg ... Die Aborte sind zu Studierstuben der 
Dachauer Sozialisten geworden. Sie schleichen sich bei 
Nacht aus ihren Pritschen und verbringen Stunden auf 
dem Abort, um ihr Tagespensum zu lernen. Alle drei 
Aborte sind immer besetzt, und es hat sich ein regel- 
maBiger Turnus der Vermietung eingebiirgert.« 

Ludwig Gohring erklarte noch eingehender: »Die 
Diskussionen iiber die Entwicklung in Spanien gingen 
zwischen vielen Genossen, und es konnten, wenngleich 
die Meldungen in den faschistischen Zeitungen sehr 
sparlich waren, gute politische Einschatzungen gegeben 
werden. Geschulte Genossen, sich auf ihre Erfahrungen 
stiitzend, gaben die Orientierung, die als Allgemeingut 
gait. Hinzu kam, daB eine deutliche Verscharfung des 
gesamten Klimas im Lager spiirbar war, die sich auf 
alle Bereiche des taglichen Ablaufs erstreckte. Aus den 
bisherigen Erfahrungen iiber einen derartigen >Klima- 
wechsek konnte dies nur mit einem fur die Faschisten 
negativen Verlauf der spanischen Entwicklung zu er- 
klaren sein. Wie sich spater herausstellte, waren unsere 
Vermutungen zutreffend; so insbesondere als das ita- 
lienische faschistische Expeditionskorps im Marz 1937 
in der Schlacht von Guadalajara eine schwere Nieder¬ 

lage einstecken muBte.« 
In Dachau erfolgte sogar eine Art Demonstration, 

als die Gefangenen zum Anhoren einer Hitler-Rede 
iiber die Sudetenfrage befohlen wurden. Bruno Heilig 
beobachtete: »Die Kommunisten kamen vollzahlig und 
gruppierten sich geschlossen unmittelbar unter dem 
Lautsprecher. Die Zeit des Wartens verbrachten sie mit 
offenherzigen politischen Gesprachen. Wahrend Hitler 
sprach, machten sie ihre spottischen Bemerkungen; sie 
lachten und schimpften, ganz wie bei einer normalen 
politischen Versammlung.« In Sachsenhausen inten¬ 
sivierten sich zur gleichen Zeit die politischen Ausspra- 
chen, wie sich Naujoks erinnerte: »Aus unserer Sicht 
ruckte die Gefahr des Krieges gegen die Sowjetunion 
immer naher. Wir sahen in der Politik der >kollektiven 
Sicherheit<, wie sie die sowjetische Regierung entwickelte 
— also ein Biindnis europaischer Staaten zur Verhin- 
derung einer Aggression, gleich in welcher Richtung — 
den einzigen Ausweg gegen den von den Nazis gewollten 
Krieg. SchlieBlich war jedem von uns bewuBt, wie sehr 
das eigene Schicksal von der Erhaltung des Friedens 
abhing. Wir verfolgten alles mit groBter Spannung. 
Mochte auch unsere Einschatzung der Ereignisse nicht 

313 



in alien Einzelheiten zutreffen, was bei den mangelnden 

Informationsmoglichkeiten kein Wunder war, so ver- 
suchten wir doch alles, um den Gedankenaustausch zu 
fordern. Wir bemiihten uns um Beriihrungspunkte zwi- 
schen den einzelnen Kreisen, moglichst nicht nur lose 
und voriibergehend, sondern in Form eines kontinuierli- 
chen antifaschistischen Kontaktes. Es gait, politische 
Alternativen zu diskutieren, denn es wurde immer deutli- 
cher, dafi die Nazis auf den groBen Krieg zusteuerten. 
In diesen Gesprachen lautete unsere Devise: Nur die 
Politik der Sowjetunion gibt auch uns die Chance des 
Uberlebens. Biirgerliche und sozialdemokratische Ka- 
meraden, die gegen die Sowjetunion eingestellt waren 
und auf Frankreich oder England schworen, wurden 
nachdenklich, als die Westmachte Hitler immer wieder 
nachgaben. Das spiirten wir besonders, als die Wehr- 
macht die tschechoslowakischen Grenzgebiete besetzte. 
1938 wurde das entscheidende Jahr fur das Erloschen 
der Weststimmung und fur das Wachsen unseres politi- 
schen Einflusses. Die politischen Ereignisse des Jahres 
1938 hatten im Lager iiberaus lebhafte Debatten ausge- 
lost, die in wesentlichen Fragen zu einer Uberein- 
stimmung der politischen Haftlinge fiihrten. Selbst Opti- 
misten unter uns hatten dies vorher nicht fur moglich 
gehalten.« Im ahnlichen Sinn verliefen in Sachsenhausen 
ein dreiviertel Jahr spater die Diskussion iiber den 
Nichtangriffsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und 
der UdSSR. Sie kniipften an die vorausgegangenen 
Ereignisse und die daraus gewonnenen Einsichten an: 
»Die Annexion Osterreichs und der CSR hatte nicht nur 
die Verstarkung des wirtschaftlichen und militarischen 
Potentials gebracht; das GroBdeutsche Reich war da- 
durch auch naher an die Sowjetunion herangeriickt. 
Unter uns gab es nicht den geringsten Zweifel, daB die 
Hauptrichtung der aggressiven Politik des deutschen 
Imperialismus dem Osten Europas gait. Unter diesem 
Aspekt entschieden sich einfluBreiche Kreise Englands 
und Frankreichs zur Politik des Appeasements, der 
Beschwichtigung des Aggressors. Der Krieg hatte ver- 
hindert werden konnen, wenn Hitler nicht durch das 
Zuriickweichen der Westmachte zu immer neuen Forde- 
rungen ermuntert worden ware. Im Kriegsfalle hatte die 
Sowjetunion mit einem Zweifrontenkrieg gegen Hitler- 
deutschland und Japan zu rechnen. Auf sich allein 
angewiesen, muBte sie alles tun, um Zeit fur die Starkung 
ihrer Verteidigungskraft zu gewinnen. Die Sowjetunion 
entschied sich unter diesen Umstanden dafiir, sich so 
lange wie moglich aus dem Krieg herauszuhalten, und 
schloB am 23. August 1939 den deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffsvertrag. Das waren Uberlegungen und 
Argumente, die wir zur Debatte stellten, um der ersten 
Verwirrung entgegenzuwirken.« 

Die Diskussionen in der Lichtenburg miindeten, wie 
Lisa Ullrich knapp zusammenfaBte, »in dem von der 
Partei gewiesenen Widerstandskampf und dem Ziel des 
Kampfes, Sturz des Hitlerfaschismus!«8 

8 Ein Leben fur den Sozialismus, Arndt); Kuhnj Weber, S. 54f.; 
T. 1, S. 6 (Bericht von Kurt Arch. Sachsenhausen, Tonband 

Demselben Zweck dienten politische Schulungen. 
Martha Chwalek berichtete von der Lichtenburg: »In 
kleinen Gruppen machten wir politische Schulung. Wir 
waren fest von unserem Sieg iiber die Faschisten iiber- 
zeugt. Diese Kraft schopften wir aus der marxistisch- 
leninistischen Theorie.« In Buchenwald erstreckten sich 
die Schulungen auf dialektischen und historischen Mate- 
rialismus, Politische Okonomie, Fragen des Imperia¬ 
lismus und Geschichte der Arbeiterbewegung. Hans 
Brumme, Ludwig Einicke und Ernst Frommhold fiihr- 
ten sie durch. Weitere Zirkel leiteten Hasso Grabner, 
Hermann Hodes, Walter Jurich und Oswald Rentsch. 
Der jungen Kameraden nahm sich besonders Theodor 
Neubauer an, wozu sie sich hinter Bretterstapeln auf 
dem Holzplatz der Tischlerei verbargen. In Sachsen¬ 
hausen fand die Schulung im Kreis von zwei oder drei 
Kommunisten statt, die ein weiterer leitete, so Bernhard 
Bastlein, Wilhelm Guddorf, Lambert Horn und Karl 
Schirdewan. Aus Dachau berichtete Ludwig Gohring: 
»In Zweiergesprachen wurden im Verlauf von Wande- 
rungen durch die Lagergassen nicht wenigen jungen 
Genossen Kenntnisse vermittelt, die ihnen nicht nur im 
Lager halfen, als Kommunisten zu handeln. Diese 
kleinen Schulungen waren auch Arbeit fur die Zukunft, 
fur die Zeit nach der Entlassung, fur die Zeit nach der 
Befreiung vom Faschismus.« 

Uber spezielle Probleme und Details aus dem Wider- 
stand informierten Pfarrer Werner Koch in Sachsen¬ 
hausen. Bernhard Bastlein hatte ihn im Friihjahr 1937 
gefragt, ob er gut abgesichert iiber die Bekennende 
Kirche und dem sogenannten Kirchenkampf berichten 
konne. Koch erlauterte an 14 Abenden in jeweils einer 
Viertelstunde die NS-Kirchenpolitik und die Abwehr 
oppositioneller evangelischer Kreise. »Selten diirfte ein 
Pastor«, erinnerte er sich, »ein so interessiertes Ohr unter 
Kommunisten (und einigen wenigen Sozialdemokraten) 
gefunden haben wie damals in dem Schlafsaal einer 
KZ-Baracke! Das Unternehmen war gefahrlich genug. 
Denn es war auf das strengste untersagt, nach EinschluB 
noch miteinander zu sprechen, schon gar nicht iiber 
Politik! Und eine Darstellung des Streites, in den die 
BK mit dem Hitler-Staat geraten war, muBte seiner 
Natur nach ein politisches Thema ersten Ranges sein. 
Daher das Interesse meiner antifaschistischen Zuhorer. 
Die fiirchterliche Bestrafung aber, die wir alle, besonders 
aber der Anstifter zu dieser einmaligen Art von >Volks- 
aufklarung und Propaganda< und der Berichterstatter 
selber zu erwarten hatten, stand uns deutlich vor Augen. 
Dennoch: Das Verlangen von einem bislang kaum be- 
kannten, ja fiir unmoglich gehaltenen Widerstands- 
faktor im Dritten Reich zu horen und zu berichten, war 
unwiderstehlich!«9 

75 u. 12; Mitteilungen . .. v. 
12. 6. 1937; Neuer Vorwarts v. 
4. 7. 1937; Gohring, unpag.; Hei- 
lig, S. 135; Naujoks, S. 88 u. 137f.; 
Arch. Lichtenburg, Nr. 740. 
9 Arch. Lichtenburg, Nr. 91; Pa- 

chaly, S. 16, 40 u. 21; Buchen¬ 
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Zuriickdrangen 
krimineller 
Haftlinge 

Fanden der Ausbau und die Festigung der KPD- 

Haftlingsorganisationen in den Konzentrationslagern 

insgeheim statt, so wirkten sie sich letzlich doch sichtbar 

aus: Je mehr sie vorankamen, desto besser konnten sie 

die Atmosphare im Lager und die Haftbedingungen 

beeinflussen. Was Buchenwalder Gefangene empfanden, 

gait fur alle Lager: »Der Widerstand fmg mit dem Willen 

zur Selbstbehauptung an, mit dem Willen durchzustehen 

... — das stand am Anfang. Und: der Wille, nicht auf 

Kosten anderer zu existieren, nicht als Brotdieb, nicht 

als Henkersknecht fur die SS. Diese charakterliche 

Haltung war die eine Saule, auf der der Widerstand 

aufbaute. Ohne sie gab es keinen Widerstand. Die andere 

Saule, das waren die Solidarity, der Zusammenhalt, die 

Kameradschaft.« 

/<’Am vordringlichsten war es dabei, in mdglichst vrele 

Haftlingsfunktionen politische Gefangene zu bringen. 

Sie verfugten liber die Erfahrung und die Entschlos- 

senheit, alle Moglichkeiten zu nutzen, die Arbeits- und 

Lebensumstande und damit die Kampfbedingungen zu 

verbessern. Dazu gehorten: Jedem Gefangenen die ihm 

zustehende Essenration zu geben, das Schlagen durch 

Haftlinge zu unterbinden, die sanitaren Verhaltnisse zu 

verandern, die Krankenpflege auszubauen, Schwachen 

zu helfen, ein kameradschaftliches Klima in den Unter- 

kiinften und Arbeitskommandos zu schaffen, Schritte zu 

unternehmen, die den Haftlingen nutzten und der SS 

schadeten, den Willen zum Durchhalten zu starken und 

die Uberzeugung von der letztendlichen Uberwindung 

des unmenschlichen Regimes zu verbreiten.10 

Allgemein gait: »Jeder einzelne dieser mit dem Ver- 

trauen seiner Mitgefangenen Eingesetzten war dafiir 

verantwortlich, Gefahren, die von der SS ausgingen, von 

den ihm Unterstellten nach Moglichkeiten abzuwenden, 

und unter Umstanden auch fur sein kameradschaftliches 

Verhalten Konsequenzen, die von der SS-Lagerfiihrung 

drohten, zu ertragen. Diese Konsequenzen wurden in 

vielen Fallen ubernommen. Sie bestanden in einer Fiille 

von Lagerstrafen, einem ausgekliigelten System von 

Gemeinheit, dessen Gipfel der Mord war.« 

In Dachau nahmen politische Haftlinge seit langem 

Lagerfunktionen ein. Karl Roder urteilte aufgrund 

langer Jahre in diesem Lager: »Die ohnehin starken 

Spannungen zwischen Politischen und Kriminellen wur¬ 

den durch das hemmungslose Werben der letzteren um 

die Gunst der SS-Leute maBlos verstarkt. Von den 

Gefangnissen her waren sie es gewohnt, die Situation 

zu beherrschen; dort bestimmten sie die Formen des 

Haftlingsdaseins: Druckposten, bessere Essensrationen 

Klaus Drobisch, Widerstand in 10 Buchenwald. KZ, S. 14; Weid- 
Buchenwald, Berlin 1985, S. 22f.; Uch, S. 11 f., 19 u. 26. 
Gdhring, unpag.; Koch, S. 191 £T.; 
Schmidt, Lichter, S. 4If. 

. . . Im Lager aber stellte sich ihren Absichten ein starker 

Gegner entgegen: die Politischen. Diese fiihrten den 

Kampf nicht, um sich personliche Vorteile zu ver- 

schaffen, sondern um den Schwachen, den Erschopften, 

den am meisten Gefahrdeten zu helfen. Sie betrachteten 

diese Seite ihres Daseins im Lager als einen Teil des 

politischen Kampfes gegen die Nationalsozialisten. Sie 

muBten deshalb immer bestrebt sein, die wichtigsten 

Funktionen im Lager unter ihrer Kontrolle zu halten, 

und das gelang ihnen in Dachau liber all die Jahre 

hinweg. Nie hat es dort eine Periode der Herrschaft der 

Kriminellen gegeben, obwohl es an Versuchen nicht 

mangelte. Die Politischen erwiesen sich in diesem >Kampf 

im Untergrund< immer als die Starkeren.<< Konkret 

stellte Bruno Heilig im Friihjahr 1938 fest: »Die Chargen 

waren ausnahmslos Politische, zu neun Zehntel Kom- 

munisten. Die iibrigen waren meist Sozialdemokraten. 

Und nur ganz wenige kamen aus anderen Kreisen. 

»Zu jenen Kameraden gehorten: der Arbeitsfeldwebel 

Dietlein, die Kapos und Vorarbeiter Mathias Binder 

(Klempnerei), Albert Nadler (Schneiderei), Karl Bohme 

und Georg Klaus (Haftlingsgeldverwaltung), Georg 

Troger (Zahnstation) und Heinz Eschen, bis zu seinem 

Tod Anfang 1938 Feldwebel der 7. Kompanie bzw. 

Blockaltester des Judenblocks.« Ihn wurdigte Alfred 

Lomnitz, der im Februar 1937 von Sachsenhausen nach 

dort kam: »Die Kameraden hatten bald heraus, daB 

Heinz der beste Mann war, der uberhaupt an seinem 

Posten gedacht werden konnte .. . Die einfachen Leute 

hatten ihn erlebt, wie er ihnen aus der Klemme geholfen 

hatte, als Capo selbst zufaBte, wo die SS einen schwa¬ 

chen oder alten Mann fertigmachen wollte, jeden Fehler 

selbst auf seine Kappe nahm, nie einen einzigen Moment 

die Nerven verlor, selbst wenn schon die Gewehre 

von der Schulter waren . .. Es gab keine Parole, in der er 

nicht vorkam, und nie verpaBte er eine Gelegenheit, 

speziell den Leuten von der 1. Kompanie, denen es am 

dreckigsten im Lager ging, heimlich Nachrichten und 

Lebensmittel hineinzuschmuggeln .. . Er organisierte 

Diskussionen, eine Hilfskasse, Zeitungsvorlesen, brach- 

te Kranken heimlich Medizin, die sie sonst nicht bekom- 

men konnten, befreite Leute von gefahrlicher Arbeit, 

griff immer wieder ein, wo irgendeiner in tatsachlicher 

Lebensgefahr war.«n 

In Sachsenhausen gelang es relativ schnell, politische 

Haftlinge in Lagerfunktionen zu bringen, beispielsweise 

als Block- oder Stubenalteste Willi Agatz, Bernhard 

Bastlein, Hans Jendretzky, Robert Neddermeyer, Hugo 

Paul, Martin Schwantes, Georg Spielmann oder Karl 

Wloch. Von diesem hielt Theo Eckertz fest, daB er ein 

ausgezeichneter Kamerad war. So begruBte er am 

16. Dezember 1936 wie iiblich Neuzugange, erklarte 

ihnen die Barackenordnung und verwies sie auf die 

erfahrenen Blockinsassen, die ihnen kameradschaftlich 

zur Seite stehen wurden. Zu diesen gewandt fugte Wloch 

11 Gdhring, unpag., Roder, S. 60; 
Heilig, S. 33; Arch. Dachau, 
Nr. 9394. 
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an dem Abend hinzu: »Bei den Neuen ist ein ka- 
tholischer Geistlicher, und ich bitte euch, mit euren 
Redensarten den Kameraden FloBdorf nicht zu kran- 
ken.« Eckertz, zwar Freidenker, doch aus einer katholi- 
schen Familie stammend und Landsmann des Geist- 
lichen, beauftragte der Blockalteste: »Kiimmere dich 
besonders um den August. Du kennst ja sein Milieu. Er 
wird es im Lager schwer haben.« 

Die SS nahm jede Gelegenheit wahr, den Kaplan zu 
qualen. So warf ihm ein SS-Scharfuhrer das Telegramm 
mit der Nachricht vom Tod des Vaters mit den Worten 
vor die FiiBe, der Alte sei schon verreckt. Max Emendor- 
fer berichtete: »Mehr noch als unsere Hilfe nach seiner 
Einlieferung mag den tief erschiitterten FloBdorf unsere 
Anteilnahme beeindruckt haben. Am Abend, als wir uns 
niedergelegt hatten, richtete er sich plotzlich noch einmal 
auf und sagte, miihsam seine Erregung unterdriickend: 
>Ihr Kommunisten seid zwar Atheisten, aber ich werde 
trotzdem fur euch beten. Und wenn wir es erleben 
sollten, uns in der Freiheit zu begegnen, dann werde ich 
euch als Freunde begriiBen, mit denen mich Gemein- 
sames verbindet!« 

Wie in Esterwegen iibemahmen in Sachsenhausen 
Willi Klangwarth das Revier, Willi Rattai die Effekten- 
kammer, Andreas Hoevel die Haftlingsbekleidungs- 
kammer, spater Franz Jacob und Harry Naujoks, wo 

sie zusammen mit anderen dafiir sorgten, daB Neuein- 
gelieferte einigermaBen ordentliche und passende Sachen 
und Schuhe erhielten. In der Haftlingskiiche und -wa- 
scherei sicherten andere den richtigen Einsatz, die sorg- 
faltige Zubereitung und gerechte Verteilung der Nah- 
rungsmittel bzw. die regelmaBige Sauberung der Leib- 
und Bettwasche. Im Revier betreuten Haftlingssanitater 
aufopferungsvoll die Kranken und Verletzten, wozu sie 
sich notwendige medizinische Kenntnisse aneignen muB- 
ten. Bei dem sogenannten Arbeitsdienst, der die Arbeits- 
kolonnen iiberblickte, bemiihten sich Haftlinge um 
Willy Rumpf und Franz Jacob, gefahrdete Kameraden 
an andere Arbeitsplatze zu bringen. 

Als Vorarbeiter in Arbeitskommandos setzte sich eine 
Reihe von politischen Gefangenen fur ihre Mithaftlinge 
ein, indem sie die Schwachen zu leichteren Arbeiten ein- 
teilten, vor herankommenden SS-Leuten warnten, stan- 
dig Bedrohte an weniger auffallige Platze stellten usw. 
Von dem Maurerkomando berichtete zum Beispiel Her¬ 
mann Hartmann: Die illegale Leitung empfahl als 
Vorarbeiter beruflich versierte politische Haftlinge. 
»Diese versuchten, iiber die fachliche Seite darauf Ein¬ 
fluB zu nehmen, daB von (den SS-Kommandofuhrern 
— d. Verf.) Baumann und Bohne Meldungen an die 
SS-Lagerleitung wegen irgendwelcher Vergehen (Rau- 
chen, Faulenzen am Arbeitsplatz u. a.) moglichst wenig 
erfolgten. AuBerdem konnten sie dadurch auch errei- 
chen, daB sich die begleitenden SS-Posten nicht in das 
Baugeschehen einmischten.« Und iiber den Vorarbeiter 
des Zimmerer-Kommandos, Hannes Harder, auBerte 
Hartmann: »Neben seiner groBen Erfahrung als Zimme- 
rer war fur uns seine politische Personlichkeit von groBer 

Bedeutung. Er konnte als Leidensgefahrte sowohl auf 
dem Bau als auch in der Zimmerei viel erreichen, denn 
seine Kenntnisse im Bauwesen verschafften ihm bei den 
SS-Bauaufsichtsfiihrenden unverkennbaren Respekt. 
Genosse Harder iibte auf seine Kameraden durch seine 
ruhige, gesetzte Art einen positiven EinfluB aus. Es blieb 
nicht aus, daB auf den Neubauten, wo eine erhebliche 
Zahl von angelernten Kraften als >Facharbeiter< einge- 
setzt war, Abweichungen in der vorgesehenen Bauaus- 
fuhrung auftraten, die — erfuhr davon die SS - zu 
Bestrafungen der Haftlinge gefuhrt hatten. Hannes 
wuBte immer einen Ausweg, sobald sich diese Differen- 
zen bei den Zimmerarbeiten bemerkbar machten.« 

SchlieBlich konnte in die Stellung des Sachsenhau- 
sener Lageraltesten statt des Kriminellen Xaver Eschert, 
der jedoch nicht gegen die politischen Gefangenen 
anzugehen wagte, und dessen »griinen« Nachfolgers 
Lampe im Marz 1938 der KPD-Landtagsabgeordnete 
Oskar Muller treten. Ihm folgte nach der Entlassung im 
April 1939 fur kurze Zeit Roman Chwalek, dann seit 
Ende dieses Monats Harry Naujoks. Wie er sahen die 
Lageraltesten, aus den Reihen der politischen Gefan¬ 
genen, »gestiitzt auf das Vertrauen der Mehrheit der 
Haftlinge«, ihre Aufgaben darin, »unseren schmalen 
Spielraum voll zugunsten der Gefangenen zu nutzen«. 

Schon Mitte 1937 hatte die illegale Organisation 
einen solchen EinfluB erreicht, daB sie auf die Zu- 
sammenstellung des ersten Transports in das geplante 
Konzentrationslager auf dem Ettersberg einwirken 
konnte. Zwar suchte der Kommandant Koch dafiir eine 
Reihe beriichtigter Krimineller aus, die er wie Richter 
und Henning dann als Lageralteste oder andere als 
Kapos einsetzte. Doch gelang es, unter die 52 politischen 
Haftlinge, rund ein Drittel der Vorgesehenen, einige 
Kommunisten einzureihen. Zu ihnen gehorten Hoevel, 
Klangwarth und Rattai, die dieselben Funktionen wie 
in Sachsenhausen iibemahmen, Willi Jahnke als neuer 
Lagerschreiber, Wilhelm Husemann fur das aufzubau- 
ende Revier, sein Sohn Walter, ab Anfang 1938 fur 
die Buchbinderei und die Bibliothek zustandig, oder 
Albert Gorges als erster politischer Blockaltester auf 
dem Ettersberg.12 Der evangelische Schriftsteller Ernst 
Wiechert schilderte ihn als stillen und ernsten Mann. Er 
»nahm sich seiner (Wiecherts — d. Verf.) auf besondere, 
wenn auch meistens schweigende Weise an, und ihn wird 
Johannes (Wiechert — d. Verf.) sein Leben lang eine 
unausloschliche Dankbarkeit bewahren«.13 

Als nachste kommunistische Blockalteste konnten in 
Buchenwald ab September 1937 Oskar Fischer und 
Arthur Wyschka, als Stubenalteste Karl Barthel und 
Ottomar Geschke wirken. Nach einem gescheiterten 
Versuch im November 1937 gelang es im April des 
folgenden Jahres, Walter Kramer im Buchenwalder 
Revier als Krankenpfleger unterzubringen. Ab August 

12 Sachsenhausen-Hefte, Ausga- joks, S. 70, 74, 117 u. 121 f.; 
be 3, S. 75 u. 81, Ausgabe 4, Emendorfer, S. 105f. 
S. 111, Ausgabe 5, S. 184ff.; Nau- 13 Wiechert, S. 83. 
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fungierte er als stellvertretender Kapo, ab April 1939 
als Kapo des Haftlingskrankenbaus. Er erwarb sich 
unter den Gefangenen groBes Ansehen, nicht zuletzt 
weger der medizinischen Kenntnisse und Fahigkeiten, 

die er sich wie andere Pfleger aneignete, und wegen des 
durch ihn vorangetriebenen Ausbaus des Reviers. 

In Lagerkommandos konnten ebenfalls nach und 
nach politische Gefangene als Kapos gebracht werden, 
so auf Anregung Hoevels Baptist Feilen im September 
1938 in die neueingerichtete Wascherei. In Handwer- 
kerkommandos gab es wegen ihrer fachlichen Kennt¬ 
nisse und Gewissenhaftigkeit zum Teil relativ schnell 
politische Kapos, von Anfang an bei den Tischlern Ernst 
Grube, bei den Schlossem Karl Bogen, spater Walter 
Deichsler. Das Schlosserkommando umfaBte schon 1938 
nur noch antifaschistische Haftlinge. Hingegen herrsch- 
ten bei den Baukommandos lange Zeit Kriminelle vor. 
»Ihnen wurden alle erdenklichen Schwierigkeiten be- 
reitet«, erlauterte Robert Leibbrand. »Wo dagegen, 
wie vor allem in den Werkstatten, politische Haftlinge 
wegen ihrer beruflichen Fahigkeiten als Vorarbeiter und 
Kapos eingesetzt waren, da wurden sie ebenso riick- 
haltlos unterstiitzt. Ihre Kommandos durften nie auf- 
fallen, ging trotzdem einmal etwas schief, so nahm ein 
einzelner Schuld und Strafe auf sich. Alles war darauf 
abgestellt, die >griinen< Lagerfunktionare in den Augen 
der SS zu kompromittieren und als unfahig erscheinen 
zu lassen, wahrend bei den >Roten< immer >der Laden 

klappte<.« 
Als sich kriminelle Lagerfunktionare Mitte 1938 aus 

den ersten jiidischen Massentransporten bereicherten, 
wiesen antifaschistische Haftlinge SS-Fiihrer in ge- 
schickter Weise darauf hin. Zum neuen Lageraltesten 
bestimmte die Kommandantur mit Arthur Wyschka 
erstmalig einen politischen Gefangenen. Er berichtete: 

»Den BeschluB, daB ich die Funktion des Lageraltesten 
iibernehmen soil, faBten die Genossen Walter Stoecker, 
Theo Neubauer, Albert Kuntz und Baptist Feilen.« Sie 
sicherten Wyschka die Unterstutzung der illegalen Orga¬ 
nisation zu. Denn, so war einhellige Meinung: »In einer 
so giinstigen, entscheidenden Situation kam es darauf 
an, daB wir als politische Haftlinge die Geschicke des 
Lagers iibernehmen und von dieser Stelle aus alles 
versuchen, um Anderungen und Verbesserung im Lager 

und unter uns selbst zu erreichen.«14 
Als Haftlingsselbstverwaltung bezeichnete die SS die 

Positionen, in die sie Gefangene einsetzte. Doch unter- 
standen die offiziellen Haftlingsfunktionare SS-Vor- 
gesetzten, die ihnen befahlen und sie kontrollierten. 
Blockalteste den SS-Blockfuhrern, Kapos den SS-Kom- 

14 Drobisch, Buchenwald, 
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mandofiihrern und Lageralteste den Schutzhaftlager- 
fiihrern. Die KZ-Insassen durften sich zu keiner Zeit 
»selbst verwalten«. Herbert Weidlich verwies aus eige- 
nem Erleben in Buchenwald darauf, daB die Lagerfunk- 

tionen mit vielen Risiken, bis hin zum Tod, verbunden 
waren, wenn sich bewuBte politische Gefangene fur ihre 
Kameraden einsetzten. Er hob hervor: »Die Verant- 
wortung der Kommunisten und anderen Antifaschisten 
in Haftlingsfunktionen bestand darin, ihre Aufgaben, 
die von den illegalen Leitungen der KPD oder den Inter- 
nationalen Lagerkomitees gestellt wurden, umsichtig, 
gut getamt, ohne Gefahrdung anderer und moglichst 
ohne eigene Opfer zu erfiillen. Sie muBten — ohne den 
Kommunisten oder Antifaschisten herauszustellen - 
durch die Tat beweisen, daB sie die Interessen der 
Haftlinge vertraten. Dabei waren ihnen durch das SS- 
Terrorregime Grenzen gesetzt. Bestenfalls konnten sie 
bestimmte TerrormaBnahmen der SS gegeniiber den 
Haftlingen abschwachen und in bestimmten Fallen 
verhindern. Die Ausubung von Lagerfunktionen durch 
Widerstandskampfer gegeniiber der SS muBte so ka- 
schiert werden, als wurden deren Befehle und Weisungen 

eingehalten werden.«15 

Gemeinsamkeiten 

Wie Weidlich andeutete, fullten nicht nur Kommunisten 
in diesem Sinne Lagerfunktionen aus. Von Dachau resii- 
mierte der »Neue Vorwarts« am 4. Juli 1937: »Das 
Verhaltnis zwischen ehemaligen Sozialdemokraten und 
Kommunisten hat sich vollstandig ausgeglichen. Ein 
hervorragender Kommunist, der fruher ein starker Has- 
ser der Sozialdemokraten war, hat heute folgenden 
Standpunkt: Fehler haben wir alle gemacht. Es ist 
sinnlos, immer bloB daruber zu reden. Wir miissen 
schauen, daB wir in Zukunft diese Fehler nicht noch 
einmal machen. Einige Sozialdemokraten, darunter auch 
bekannte Personlichkeiten, haben sich hochste Achtung 
bei den Gefangenen erworben. Ob ehemaliger Kommu¬ 
nist oder Sozialdemokrat, zu diesen Genossen blickt 
man auf, denn man wurdigt in ihnen den Wert ihrer 

Personlichkeit.« 
In der Tat bestatigte Ludwig Gohnng, daB Dis- 

kussionen iiber die Uneinigkeit der Arbeiterklasse und 
die Ursachen, daB keine Aktionseinheit gegen den auf- 
kommenden Faschismus zustande gekommen war, ohne 
Aufrechnung gegenseitiger Fehler stattfanden. Zudem 
hatten Mitglieder beider Arbeiterparteien ubereinge- 
stimmt, in gemeinsamer Abwehr und gegenseitiger Hilfe 
dem SS-Terror entgegenzutreten. Gegensatzlichkeit oder 
gar Feindschaft ware unsinnig, ja fahrlassig gewesen 
1939 reduzierte sich dann durch Entlassungen die Zahl 
der Sozialdemokraten weiter, so daB sie nur einen 
Prozentsatz der der Kommunisten betrug. »Zum Zeit- 
punkt 1938/39 konnte man keineswegs davon sprechen«, 

15 Weidlich, S. 13, 46, 28 u. 44. 
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berichtete Gohring, »daB es eine ausgesprochene Grup- 
penbildung zwischen Sozialdemokraten einerseits und 
Kommunisten anderereits gegeben hatte. Es gab freilich 
heftige Diskussion bei AbschluB des Nichtangriffspaktes 
zwischen Deutschland und der Sowjetunion . . . Die 
sozialdemokratische Diskussion im Lager sprach von 
Verrat und behauptete, die Sowjetunion hatte Polen an 
Hitler-Deutschland ausgeliefert. Wenngleich es auclT 
keine offene Feindschaft gab, so veranderte sich doch 
nach Bekanntwerden des Nichtangriffspaktes das Klima 
zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten.« Eine 
vom SPD-Funktionar Kurt Schumacher ausgegangene 
Parole »enthielt wortwortlich die Formulierung: >Dies 
ist die Verschmelzung zwischen Rot und Braun . . . Die 
Kommunisten haben zu dieser AuBerung nicht ge- 
schwiegen. Im bis dahin vorherrschenden kamerad- 
schaftlichen Verhaltnis zwischen deutschen Sozialdemo¬ 
kraten und Kommunisten entstand ein RiB. Der gleiche 
Sachverhalt trat auch unter den Osterreichern ein. In 
ihrer Lage verhielten sich deutsche, osterreichische und 
tschechische Kommunisten wie Briider. Fur die Verbrei- 
tung der Schumacherschen Parole sorgten die beiden 
osterreichischen Sozialdemokraten Olah und Emme¬ 
rich.« 

Demgegeniiber hielt der ehemalige militarische Leiter 
des osterreichischen Schutzbundes, Major Alexander 
Eifler, guten Kontakt zu Kommunisten. 

GleichermaBen stand der Sozialdemokrat Julius Le¬ 
ber in Sachsenhausen auf einer sich von Schumacher 
unterscheidenden Position. Er war zu der Auffassung 
gekommen, empfand Harry Naujoks, daB eine neue 
Arbeiterpartei aus KPD und SPD entstehen rniisse. 
Denn »diese gemeinsame Kraft wiirde die Gewahr dafiir 
bieten, daB die Arbeiterschaft die Staatsmacht erobern 
und behaupten konne«. Allerdings miiBten die Kommu¬ 
nisten sich dann von der Kommunistischen Internatio¬ 
nale trennen, die ihre »Handlungsfreiheit« einenge. 
Ahnlich verhielt sich hier der SPD-Funktionar Fritz 
HenBler. Wie Schumacher in Dachau hatten ihn die 
Kommunisten Karl Eckert und Franz Korolak Mitte 
1937 vor dem volligen Zusammenbruch bewahrt, indem 
sie ihn in den Krankenbau trugen. Nach Wiederher- 
stellung kam er als Schreiber ins Baubiiro. Wahrend die 
meisten seiner Genossen mit Blick auf eine kiinftige 
einheitliche Arbeiterpartei gedeihlich mit Kommunisten 
zusammenwirkten, vertrat HenBler die Ansicht: Solange 
die KPD sich auf die Kommunistische Internationale 
und auf die Sowjetunion orientiere, gebe es keine 
Verschmelzung. Jedoch sei es im Kampf gegen die Nazis 
notwendig, unter Wahrung der Eigenstandigkeit mit 
Kommunisten zu agieren. Franz Bobzien, ein Funk- 
tionar der Sozialistischen Arbeiterpartei, arbeitete hin- 
gegen kurze Zeit 1939 als 3. Lageraltester, davor und 
danach in anderen Stellungen im Interesse des ge- 
meinsamen Kampfes mit Kommunisten Hand in Hand. 

In Buchenwald verwandte sich der Sozialdemokrat 
Heinz Baumeister. dort seit August 1938, in der Schreib- 
stube vor allem fur Neuzugange. Sein Genosse Walter 

Poller, ab Ende 1938 auf dem Ettersberg, half als 
Arztschreiber im Revier den Kranken und Verletzten.16 

Einsatz fur 
Mitgefangene 

»Was wir taten«, verallgemeinerte Poller die Haltungder 
antifaschistischen Haftlingsfunktionare, »taten wir fur 
unsere Kameraden. Hatte man uns erwischt, wir waren 
samt und sonders >matschige Leichen< geworden. Wir 
wuBten es genau, aber wir muBten es dennoch tun! Denn 
in uns war ein Gesetz lebendig, so stark, so elementar, 
so kategorisch, daB es nichts gab, was sich ihm nicht 
unterordnete! Ich glaube, hatte man uns alle totge- 
schlagen, dieses Gesetz ware noch am Leben geblie- 

/ben. «r 7 
EMiieB antifaschistische Solidaritat. Sie gait immer 

und fur alle, die zur antifaschistischen Lagergemein- 
schaft gehorten. Je starker sie war, desto intensiver 
konnte die Solidaritat praktiziert und ausgedehnt, konn- 
te der Widerstand in den Konzentrationslagern geleistet 
werden. 

Erfahrene Kameraden unterrichteten die Neueinge- 
lieferten fiber die Lagerbedingungen und gaben ihnen 
Ratschlage, wie sie sich verhalten muBten, unter an- 
derem: »Auf keinen Fall diirfen wir SS-Leute mit einem 
Dienstgrad anreden, weil wir sie meist gar nicht ausein- 
anderhalten konnen. Etwa einen Hauptscharfiihrer mit 
>Scharfiihrer< oder >Untersturmfiihrer< anzusprechen, 
zieht meistens Ohrfeigen nach sich. Wenn einem Haft- 
ling ein SS-Mann entgegenkommt, muB er drei Schritte 
vor ihm die Miitze mit der rechten Hand ruckartig vom 
Kopf reiBen, sie zwischen Daumen und Zeigefinger 
halten und mit (den) Handen an der Hosennaht und 
(mit) Blickrichtung auf den SS-Mann in strammer 
Haltung vorbeigehen. Nach drei Schritten sind die 
Augen geradeaus zu richten und die Miitze wieder 
aufzusetzen ... Es sei am besten, es iiberhaupt nicht zu 
einer Begegnung mit einem SS-Mann kommen zu lassen. 
Das sind einige Verhaltensregeln, die den >Alten< in 
Fleisch und Blut ubergegangen sind. Eindringlich er- 
mahnen sie uns, moglichst nie Zeuge von Gewaltakten 
der SS zu werden. Falle bei einem Arbeitskommando 
ein SchuB, sollen wir uns sofort auf den Bauch werfen 
und das Gesicht auf den Boden driicken. Auf jeden, der 
den Kopf hebe, werde ohne Anruf geschossen.«18 

In Buchenwald merkte Walter Poller sogleich, daB er 
und andere Neuzugange auf die Antwort, sie seien aus 
politischen Griinden ins Lager geworfen worden, durch 
Mithaftlinge bessere Kleidung bekamen, eine niedrigere 

16 Gohring, unpag.; DOW, Schwarz-Rot-Gold. Lebensweg 
Nr. 888; Naujoks, S. 43f.; Mar- eines Sozialdemokraten, Han- 
lies Pawlak, Fritz HenBler. Ein nover 1969, S. 157f.; Poller, 
Leben fur die Arbeiterbewegung. S. 76fT. u. 123fif.; Pachaly, S. 41. 
Dortmund 1978, S. 23f. u. 27f.; 17 Poller, S. 203. 
Ernst Thape, Von Rot zu 18 Naujoks, S. 31. 
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Gefangenennummer erhielten und in den ihnen zuge- 
wiesenen Blocks fursorglich aufgenommen wurden. »Um 
wieviel naher liegt mir, mit tausend guten Griinden und 
auf tausend Erfahrungen gestiitzt, die Annahme, daB 
auch hier im Lager eine politische Organisation vor- 
handen sein muB. Und meine Erfahrungen haben mir 
spater auch in jeder Beziehung bestatigt, daB diese 
logische Annahme richtig war, schon lange bevor ich 
selbst in den Kreis der Vertrauten aufgenommen und 
meinen Teil dazu beitragen konnte, auch hier im Kon- 
zentrationslager Buchenwald nicht nur personlich, son- 
dern auch im organisierten Zusammenwirken mit 
Gleichgesinnten meine Pflicht zu erfiillen.« 

Das Gebot der Solidaritat gait uneingeschrankt. So 
steckten Dachauer Haftlinge aus alien Blocks dem ersten 
Transport aus Wien, der 30 Stunden hungern muBte, 
Brot, Kase, Butter und Marmelade zu. Heilig sagte sich 
daraufhin: »Hier muB einer fur den anderen einstehen. 
Kameradschaftlichkeit ist das oberste Gebot unserer 
Gemeinschaft. Nur so kann man das iiberstehen.« 
Wenig spater schloB er sich den politischen Gefangenen 
an, die zehn Prozent des ihnen iiberwiesenen Geldes an 
eine Kasse fur Unbemittelte abfuhrten. Als die Kom- 
mandantur dies wie auch Geldgeschenke verbot, verein- 
barten sie, bediirftige Kameraden gewissermaBen als 
»Paten« direkt zu unterstiitzen. Diese Gemeinschafts- 
kasse, erganzte Gohring, regten Block- und Stuben- 
alteste der Baracken 12 und 14 an, um Einkaufe fiir alle 
Juden in der Kantine zu ermoglichen. Die Hilfe ware 
einige Zeit gutgegangen. Doch im Juli 1938 wurde das 
Personal des Blocks 12 abgelost, zur Strafe in die 

Kiesgrube geschickt und dort geschunden. AuBerdem 
muBte es eine Stunde am »Baum« hangen. Kameraden 
im Block halfen ihnen durch Massage, die Glieder zu 
bewegen, dann nahm sie das Revier auf. 

Aus solchen Einsatz wie aus der Eingliederung von 
Osterreichern in das Lagergefiige, bemerkte Gohring, 
»ergaben sich zwischen den osterreichischen und deut- 
schen Genossen die ersten gemeinsamen Handlungen 
der Solidaritat, die spater stark genug war, auch schwe- 
ren Belastungen standzuhalten, ob es um die Aus- 
wirkungen politischer Ereignisse oder den Druck seitens 

der SS ging«.19 ^_ 
iolidaritat bedeutete im Konzentrationslager zugleich 

Aufrichtung durch ein gutes Wort und kameradschaft- 
liche Hilfsbereitschaft. Dem damals 18jahrigen Bern- 
hard Wicki halfen in Sachsenhausen im Herbst 1938 
Roman Chwalek und Harry Naujoks. »Den beiden«, 
erinnerte er sich, »verdanke ich mein Leben und auBer- 
dem viele Einsichten.« Ernst Wiechert hielt bewegt liber 
Josef Biesel in Buchenwald fest: »Er war an Bildung 
jedem Uniformierten jenseits des Zaunes iiberlegen. 

19 Poller, S. 28 ff.; DOW, 
Nr. 6455; Heilig, S. 31, 73 u. 124; 
Gohring, unpag. 

kannte alle Menschen, Dinge und Zustande im Lager 
und verschenkte, ohne ein Wort zu sprechen, eine 

unendliche, trostende und aufrechte Ruhe, die mit einer 
gelassenen Selbstverstandlichkeit aus seinem Dasein 
austromte ... Er nahm sich aller Neuangekommenen 
an, es verstand sich fiir ihn von selbst.« Biesel fragte 
den Schriftsteller, »aus welchem Leben er komme, drehte 
ihm eine Zigarette und stellte mit ein paar vorsichtigen 
Worten die Welt des Lagers vor ihn hin, wie man sie 
sehen muBte, wenn man in ihr bestehen wollte. In einer 
Welt der Ratsel und des Grauens war er der GroBe 
Kamerad, den Johannes’ (Wiecherts - d. Verf.) Augen 
suchten, wenn er von der Arbeit kam, der Riese aus 
dem Berge, der herbeikam, wenn die Not bis liber die 
Augen stieg, ein Kommunist, Hochverrater und >Unter- 
mensch<, treu, unerschutterlich, selbstlos und adlig und 
in seiner geringsten Gebarde, in seinem zerrissenen Kleid 
mehr wert und wiirdig als die Gesamtheit derer, die ihn 
hinter dem Stacheldraht bewachten.« 

Die kameradschaftliche Verbundenheit bezeugten 
auch Geburtstagswiinsche und -geschenke, oft vom 
Munde abgespart, zum Teil heimlich angefertigt. Elise 
Ewert schrieb in verhaltener Freude am 23. November 
1938 aus der Lichtenburg: »Meine Gefahrtinnen haben 
mir einen so schonen Geburtstagstisch aufgebaut. Ich 
sage Dir, es ist zum Staunen, mit wie wenig Mitteln man 
die niedlichsten Sachen herstellen kann. Papier, Kleister, 
Farbe, ein wenig Geschick zum Basteln und vor allem 
etwas Phantasie und der Wunsch, jemanden eine Freude 
zu machen, und so entstehen so hiibsche Sachen, wie 

man sie kaum im Laden kaufen kann.« 
In den Arbeitskommandos, die politischen Kapos 

unterstanden, warnten sich Haftlinge durch das ge- 
flusterte Wort »Achtzehn« fur Achtung vor herum- 
streifenden SS-Leuten. Andere muBten sie in Gesprache 
verwickeln, um ihnen Gelegenheit zu MiBhandlungen 
zu nehmen. »Es war jedenfalls im Baukommando iib- 
lich«, bestatigte Robert Siewert, Kapo des Baukom- 
mandos in Buchenwald, »daB Capos und Vorarbeiter 
vor allem ihre Aufgabe darin sahen, alle Haftlinge, die 
im Kommando tatig waren, zu schlitzen. Adolf Mans, 
der in meinem Kommando Vorarbeiter war, wurde 
mehrmals wegen seines vorbildlichen Einsatzes fiir die 
Kameraden von (Kommandofiihrer SS-Hauptschar- 
fiihrer - d. Verf.) Becker durchgeprugelt. Aber Adolf 
lieB sich dadurch nicht weichmachen. Er verstand es vor 
allem, mit den SS-Kontrollen zu reden, so daB sie immer 
wieder davon abgelenkt wurden, ihre Aufmerksamkeit 
auf die Haftlinge zu konzentrieren, und es ist mir mehr 
als ein Fall bekannt, wo Mans durch sein mutiges 
Dazwischentreten Haftlinge vor MiBhandlungen ge- 

schiitzt hat.« 
Zu diesem Schutz gehorte, Gefangene davor zu be- 

wahren, in die Postenketten getrieben und dann bei 
einem angeblichen Fluchtversuch erschossen zu werden. 
Karl Abel schilderte, wie ihn in Sachsenhausen Krimi- 
nelle auf die SS-Wachen zujagten. Nur das energische 
Eingreifen des Vorarbeiters Otto Sonnemann vom Mau- 
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rerkommando, einem Sozialdemokraten, rettete ihm vor 
dem Tod.20 

Besondere Fiirsorge erfuhren schwache, alte, gefahr- 
dete und bestrafte Haftlinge. In alien Lagern sorgten 
antifaschistische Gefangene dafur, daB an geschiitzten 
Stellen sogenannte Schonkommandos entstanden, in 
Buchenwald unter anderem auf dem Holzplatz und die 
Strumpfstopferei. Sie nahmen Haftlinge auf, denen der 
Zusammenbruch drohte. Bei Appellen, besonders wenn 
nach vermuteter oder tatsachlicher Flucht die Ge- 
fangenen stundenlang ausharren muBte, stiitzte man 
Gebrechliche und Altere. »Wir haben die Alten hinter 
uns stehen lassen«, hielt ein Buchenwalder Haftling fest, 
»sonst waren sie umgefallen und von der SS totgepriigelt 
worden. Wir Jungen muBten vorne stehen. Die anderen 
haben sich einander angelehnt, denn es durfte sich 
keiner riihren. Ich mochte sagen, auch das war politische 
Arbeit, die wir geleistet haben.« 

In der Lichtenberg bekam Lene Overlach heimlich Le- 
bensmittel zugesteckt, als sie herzkrank in der Kranken- 
station lag und als »Therapie« acht Tage hungern sollte. 
Lisa Ullrich erinnerte sich noch nach Jahrzehnten, wie 
Gefahrtinnen sie unterstiitzten, als ihr linker Arm im 
Gips lag: Damit »muBte ich, wie alle Frauen, nach dem 
Wecken zum Appell mit allem fertig sein. Dies wurde 
nur moglich durch einen groBartigen, auf Minuten 
durchdachten Plan der Hilfe von 36 Frauen. Nur so 
konnte die knapp bemessene Zeit genutzt werden. Un- 
vergessen ist diese aufopfernde Solidaritatshilfe fur mich 
bis heute gegenwartig geblieben. Oft spreche ich davon, 
und immer wieder wird es mir warm urns Herz. Bis heute 
weiB ich nicht, wer die Initiatoren waren. Ich wurde an 
die Hand genommen, und dann von einer Kameradin 
zur anderen gefiihrt, und jede half mit ein paar Hand- 
griffen, bis ich immer zu allem rechtzeitig fertig war. Ein 
halbes Jahr trug ich den Gipsverband, und der Arm war 
ein weiteres halbes Jahr nicht zu gebrauchen.« 

Fur sogenannte Ruckfallige, die zum zweiten Mai im 
Konzentrationslager waren und besonders terrorisiert 
wurden, sammelten andere Gefangene Brot. Angehorige 
der Strafkompanie fanden in Buchenwald abends Essen 
in ihren Spinden vor, wenn sie nach stundenlangem 
Strafstehen am Tor in ihre Unterkunft kamen. Ebenso 
erhielt der Isolierblock in Sachsenhausen neben Weih- 
nachtsgeschenken, die Kameraden in den Schranken 
versteckten, regelmaBig Nahrungsmittel. Sepp Hahn 
berichtete: »In den Baracken der politischen Haftlinge 
wurden oft halbe Portionen des Abendbrotes zur Verfu- 
gung gestellt, ebenfalls aus Kantineneinkaufen Samm- 
lungen durchgefuhrt... Es ist klar, daB es auch genugend 
Moglichkeiten gab, die Genossen in der SK (Straf¬ 
kompanie — d. Verf.) vom politischen Geschehen zu 
verstandigen und liber die allgemeine Lage auBerhalb 
des Lagers auf dem laufenden zu halten.« 

Ebenso kiimmerte man sich in Dachau urn die Opfer, 

20 Sonntag, 1985, Nr. 10; Wie- Buchenwald, S. 121 f.; ZPA. 
chert, S. 83f.; ZPA, NL 203/3; EA 1351. 

die Priigelstrafen erdulden muBten. Maximilian Reich 
betonte: »Die ohnehin enge Kameradschaft, stets zu 
jedem Opfer bereit, wurde durch das gemeinsame Mit- 
erleben solcher Exzesse noch gefestigt. Riihrend war das 
Verhalten der Kameraden gegeniiber dem Opfer der 
Tortur. Kaum war der Gefolterte in die Stube zuriick- 
gekehrt, gebrochen an Leib und Seele, wurde er von 
hilfsbereiten Kameraden umringt, die sich bemiihten, 
seine Schmerzen zu lindern, ihn zu laben und zu trosten. 
Man gab ihm Tee und versuchte, ihm aus dem Bestand 
von starkenden Nahrungsmitteln etwas einzufloBen. In 
welchem Gegensatz stand dieses mitfiihlende Erbarmen 
mit der gequalten Kreatur zu den dunklen Schatten 
barbarischer Grausamkeit, der es umkrallt hielt! Solches 
Erlebnis gab uns immer wieder Kraft und neues Hoffen.« 
Sachsenhausener Sanitater sorgten sogar dafur, daB im 
Bunker Eingesperrte Starkungsmittel erhielten. In der 
Lichtenburg hielt Fini Gleixner Kontakt zu der einge- 
kerkerten Olga Benario-Prestes. Uber Bibelforscherin- 
nen gelangte Brot fur die Osterreicherin Susi Benesch 
in den Arrest, wo sie wegen Hilfe fur eine Kameradin 
saB. Als die Strafkompanie nur noch 200 Gramm Brot 
erhielt, steckten politische Frauen deren Angehorigen 
Hundekuchen zu.21 

In den Krankenrevieren zeigte sich augenfallig die 
uneigenniitzige Hilfe. Mit Unterstiitzung der Lagerge- 
meinschaft sorgten sich die antifaschistischen Kapos, 
Pfleger und andere im Krankenbau beschaftigte Haft¬ 
linge nicht nur um zusatzliche Nahrung fur Kranke und 
Genesende, sondern vor allem um Verbandszeug, Medi- 
kamente, Instrumente und Gerate, die die SS-Lagerfuh- 
rung nur im geringem MaB zuwies. Dazu erganzten 
Arztschreiber offizielle Bestellisten, und andere zweigten 
aus den Bestanden des SS-Lazaretts einiges fur das 
Haftlingsrevier ab, um ausreichend helfen zu konnen. 
Vielfach muBten die Pfleger SS-Arzte umgehen, um 
Verletzte versorgen zu konnen. So berichtete Fritz 
Reuter aus Sachsenhausen: Als der Kommandant Hel- 
wig »den SachsengruB eingefiihrt hatte, muBte ich 
einmal 36 Stunden im SachsengruB am Tor stehen. Der 
Posten auf dem Turm hatte behauptet, ich hatte mit 
meinem Nebenmann wahrend des Appells gesprochen. 
Wir wurden daraufhin beide verpriigelt und ans Tor 
gestellt. Im kalten Nieselregen standen wir 36 Stunden 
ununterbrochen mit gebeugten Knien, Hande im Nak- 
ken, ohne eine einzige Bewegung ... Als der Befehl 
>Wegtreten!< kam, muBte ich meine Miitze mit den 
Zahnen aufheben, die Arme waren vollig bewegungs- 
unfahig. Die Genossen aus meiner Baracke brachten 
mich noch am gleichen Abend ins Revier, wo ich 
massiert, eingerieben und bestrahlt wurde. Man fiitterte 
mich wie ein kleines Kind, floBte mir Tee und Suppe ein. 
Unter dem Vorwand, daB ich eine schwere fieberhafte 

21 Arch. Lichtenburg, Nr. 736 Ausgabe 4, S. 140fT.; DOW, 
u. 740; Wiechert, S. 99fT.; Pa- Nr. 6455; Poppinga/Barth/Roth, 
chaly, S. 35 f.; Buchenwald, S. 93; Arch. Lichtenburg, Nr. 727; 
S. 119; Sachsenhausen-Hefte, Sturm, S. 274 u. 277. 
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Erkaltung habe, behielten mich die Genossen einige 
Tage lang im Revier. Nach sorgsamer Pflege konnte ich 
mich wieder bewegen. Ich wurde voriibergehend in ein 
leichteres Arbeitskommando eingewiesen, und abends 
behandelten mich die Haftlingssanitater weiter.« 

Urn ihrem Auftrag gerecht zu werden, lieBen sie zum 
Teil heimlich mit Unterstutzung von Bau- und anderen 
Kommandos die Reviere ausbauen und zogen weitere 
Haftlinge zur medizinischen Betreuung heran. Sie kamen 
uberwiegend aus fremden Berufen, wie schon die ersten 
Haftlingssanitater in Sachsenhausen, der Buchdrucker 
Willi Klangwarth, der wahrend des Militardienstes eine 
Sanitatsausbildung erhalten hatte, der Veterinar Walter 
von Schwichow, der Drogist Ludwig Eisermann, der 
Versicherungskaufmann Robert Abshagen, in Buchen- 
wald der Maurer Willi Dehnert, der Schlosser Walter 
Kramer, der Zimmermann Hellmuth Roder und der 
Heizungsmonteur Alfred Tittel. Sie erwarben sich uner- 
miidlich medizinische Kenntnisse, um wirkungsvoll hel- 
fen zu konnen. Herbert Thomas, bis 1939 Arztschreiber 
in Buchenwald, betonte, daB die Pfleger darin ihre 
»moralische Pflicht« sahen. »Das forderte von ihnen, 
alle Moglichkeiten zu nutzen, um sich theoretisch und 
praktisch ein hohes Wissen und groBe praktische Fahig- 
keiten anzueignen, wozu auch die Fahigkeit gehorte, 
Operationen auszufiihren, wenn auch keine komplizier- 
ten.« Rudi Gottschalk, ebenfalls Buchenwalder Arzt¬ 
schreiber, erklarte: »Der Gedanke, die Zeit der Sklaverei 
nicht sinnlos und stupide abzubrummen, sondern unse- 
ren Leidensgefahrten helfen zu konnen, half uns, Berge zu 

versetzen.« 
Initiator und Motor in den Revieren waren die 

dortigen illegalen Gruppen, wie Eisermann am Beispiel 
Sachsenhausen verdeutlichte: Alle sechs Sanitater fiihl- 
ten sich »als Parteifunktionare und arbeitete(n) als 
antifaschistische Widerstandskampfer im Lager. Alle 
Kommunisten waren — viele nach langjahriger Zucht- 
haushaft — im KZ auf neue Art mit dem Klassenfeind 
und seinen brutalsten Erscheinungsformen konfrontiert. 
Deshalb muBten alle Moglichkeiten dieses gefahrlichen 
antifaschistischen Kampfes untersucht und seine Ver- 
breiterung durchgefiihrt werden. Dazu muBten Men- 
schen gewonnen und MaBnahmen festgelegt werden.« 
Fur Buchenwald bestatigte Dehnert: »Der EinfluB der 
illegalen Parteileitung auf die politischen Sanitater wie 
auf das Revier iiberhaupt, wurde anfanglich liber mich 
und spater fiber Walter Kramer ausgeiibt. Die vorbild- 
lichen Krankenbehandlungen der Sanitater brachten 
den politischen Haftlingen groBes Vertrauen ein.«22 

22 Wenzel, S. 45, 31 ff., Anhang, 
S. 46f. u. 139; Ritscher/Her¬ 
mann, S. 25ff., 29 u. 44f.; Nau- 
joks, S. 105ff.; Helga Rudiger, 
Das Haftlingsrevier - ein Stiitz- 
punkt des illegalen Widerstands- 
kampfes in der Zeit von 1936 bis 
1939 (MS), S. 34ff., 27f., 15ff. u. 
13; Pachaly, S. 26 u. 29; Dro- 

bisch, Buchenwald, S. 21 f. u. 
32 f.; Beit rage zur Geschichte des 
Haftlingskrankenbaus im Konzen- 
trationslager Buchenwald, hg. 
vom Institut fur Marxismus- 
Leninismus der Martin-Luther- 
Universitat Halle-Wittenberg, 
Halle o. J., S. 94. 

Masseneinlieferungen erforderten die Unterstutzung 
groBer Teile des antifaschistischen Lagerkollektivs. Es 
bemiihte sich, die Aufnahme schnell vorzunehmen, um 
MiBhandlungen zu begrenzen. So berichtete Schwichow 
iiber den November 1938 in Sachsenhausen: »Die ille- 
gale Lagerfiihrung beschloB, daB die Position des Blok- 
kaltesten ausschlieBlich von erfahrenen und zuverlassi- 
gen Haftlingen besetzt werden sollte. Ich habe danach 
einen sogenannten Judenblock als Blockaltester fiber- 
nommen. Unterstfitzt wurde ich vor allem von Pastor 
Werner Koch, von Oskar Muller und Willy Rumpf.« Als 
weitere Blockalteste kiimmerten sich Hermann Fenske, 
Peter Gobel, Walter Leu, Rudi Rothkegel, Georg Spiel- 
mann, Rudi Steinwand und Karl Wloch um die jfidi- 
schen Gefangenen, um SS-Schikanen abzuschwachen, 
heimlich medizinische Hilfe zu besorgen und das Zusam- 
menleben der Verschleppten in die Wege zu leiten. 
Wloch erlauterte: »Die Politischen unter den >Stamm- 
haftlingen< haben den Auftrag bekommen, als Block¬ 
alteste Ruhe und Ordnung unter die z. T. vollig ver- 
storten und demoralisierten Haftlinge zu bringen, um sie 

nicht vollig der SS-Willkfir auszuliefern.« 
In Buchenwald entschied die illegale Leitung, sofort 

aktiv einzugreifen. »Jede Gruppe bekam ihren Auftrag«, 
erinnerte sich Karl Plesse. »>Hilfe fur die Juden!< lautete 
die Losung. Wir bauten freiwillig mit an Notbaracken, 
sorgten fur Kleidung - denn viele von den judischen 
Haftlingen kamen im Hemd an -, und wir sorgten fur 
Essen, fur erste Hilfe bei Krankheit und Ungliicksfallen, 
wir linderten die erste Not, wo wir nur konnten.« Gleiche 
Haltung bezog ein katholischer Kapo, indem er Mitge- 
fangenen erklarte, die Juden seien unsere Brfider und 
im Lager noch mehr: unsere Kameraden. Mit dieser 
Uberzeugung drang der 3. Lageralteste Karl Barthel, 
ein Reichstagsabgeordneter, nachts in die isolierten 
Baracken ein, beruhigte die Insassen und ffihrte sie zu 
den Latrinen. So konnte er verhfiten, daB sie von der 
SS wegen angeblicher Meuterei schlimm miBhandelt 
wurden. Die Haftlingssanitater besorgten Verbands- 
material und Medikamente und richteten unter Willi 
Dehnert Ende 1938 ein eigenes Revier fur die Pogrom- 
opfer ein. In ihm halfen trotz SS-Verbots, inhaftierte 
Mediziner heranzuziehen, die osterreichischen Arzte 
Dr Friedlander, Dr. Kries, Dr. Margulies, Dr. Veroe, 
Dr.Zipser und Dr. Perth. Anfang 1939 brachte Fritz 
Unger nach Riicksprache mit der konspirativen Leitung 
und dem Revierkapo die beiden judischen Kinder Noah 
Deister und Seppl Graf ins Revier. Auch ein anderer 
neunjahriger jfidischer Junge wurde von ihm betreut. 

Der schon im Judenrevier heimlich tatige Arzt Rudi 
Perth setzte sich ein, die Typhusepidemie Anfang 1939 

zu bekampfen.23 
Die letzte solidarische Handlung im Konzentrations- 

lager fand bei der Entlassung statt: ein kameradschaft- 

23 Sachsenhausen-Hefte, Ausga- 
be 5, S. 169 u. 175; Poppinga/ 
Barth/Roth, S. 95; ZPA, V 241/ 

46; Heilig, S. 200ff.; D6W. 
Nr. 9554; Wenzel, Anhang, 
S. 36f. u. 56f., Freund, S. 37f. 
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liches Wort und ein kraftiger Handedruck, das stille 
Versprechen, weiter zu kampfen, und der Ertrag einer 
Sammlung unter den zuriickbleibenden Kameraden, wie 
in Dachau und Esterwegen, die bei den ersten Schritten 
auBerhalb von KZ-Mauern und -Stacheldraht half.24 

AH' die mannigfaltigen solidarischen Handlungen ver- 
allgemeinerte Bruno Heilig mit den Worten: Gemieden 
wurde, wer Geld hatte und Kameraden hungern lieB. 
Ehrenpflicht war es, alten und schwachen Kameraden 
die Arbeit zu erleichtem und Kameraden vor Gefahr zu 
bewahren. Und Robert Leibbrand faBte fur Buchenwald 
zusammen: »Wer dieser Gemeinschaft angehorte, wurde 
von den Kameraden immer und mit alien Mitteln 
unterstiitzt und gedeckt. Er wurde vor Verratem ge- 
warnt, lernte alle die Kniffe und Schliche, mit denen die 
zahllosen Schikanen der Lagerordnung umgangen wer- 
den konnten, wurde an einem moglichst guten Arbeits- 
platz untergebracht. Machte er bei der Arbeit schlapp, 
dann nahmen ihm kraftigere Kameraden heimlich einen 
Teil seiner Arbeit ab. Drohten die Kameraden zusam- 
menzubrechen, wenn ununterbrochen im Laufschritt 
schwer beladene Feldbahnwagen geschoben werden 
muBten, dann lieBen die Mutigsten und Entschlos- 
sensten eben ihren Wagen entgleisen. Sie muBten ihn 
unter Beschimpfungen und Priigeln wieder in die Schie- 
nen heben — aber fur zehn Minuten war das Geleise 
gesperrt, und es konnten 50 oder 100 Kameraden auf- 
atmen und ausruhen.« Der Wiener Sozialist Julius 
Freund verwies aufgrund seiner Erlebnisse im selben 
Lager darauf, daB politische Gefangene Strafen fur 
andere iibernahmen, um sie zu schonen. Dieser Kamp- 
fesmut und diese Kampfkraft erfaBte nicht nur auf 
solche, sondern noch auf andere Weise Mitgefangene, 
wie Freund anfiigte: »Viele Haftlinge, die in ihrem bishe- 
rigen Leben der Arbeiterklasse gegeniiberstanden, ha- 
ben sich iiberzeugt, daB in diesen Kommunisten und 
Sozialisten ein guter Kern steckt, und haben durch die 
Trager dieser Idee ihre politischen Ansichten gewech- 
selt.«25 

Ungebrochen 

Kameradschaftliche Verbundenheit und ungebrochene 
Kampfmoral zeigten sich gleichfalls in kultureller Betatf~ 
gung, obwohl dafiir wenig Zeit blieb. In Sachsenhausen 
'stellten politische Haftlinge LTsterTzu besorgender Lite- 
ratur zusammen, so daB die Biicherei von ca. 500 Ban- 
den 1936/37 bis 1939 auf etwa 800 anwuchs, darunter 
Schriften von Eva Curie, Vincent van Gogh und Mark 
Twain. Ahnlich vergroBerte sich in Buchenwald der 
Bestand. In Dachau sammelten Gefangene Geld und 
lieBen sich Fachbiicher und Belletristik schicken. Als die 
SS nach dem Novemberpogrom beschlagnahmte Privat- 

24 DOW, Nr. 6455; Emendorfer, 25 Heilig, S. 107 u. 97; Leib- 
S. 106f. brand, S. 16; Freund, S. 104. 

bibliotheken zur Sichtung und Vernichtung ins Lager 
brachte, entwendeten Haftlinge daraus zahlreiche Ban- 
de. Sie lasen Werke von Goethe, Grillparzer, Jean Paul 
und Schiller. Heimlich kursierte eine franzosische Aus- 
gabe von Heines »Wintermarchen«. Trotz SS-Kontrolle 
bildete, wie ein Haftling schrieb, »die Lagerbibliothek 
mitten im faschistischen Konzentrationslager ein Sam- 
melpunkt all derer, die sich geistig nicht gleichschalten 
lieBen. Gerade in dieser Holle blieb das Buch fur den, 
der zu lesen verstand, einer der machtigsten Verbiindeten 
gegen den Faschismus«. Hinzu kam, wie in Buchenwald 
unter Walter Husemann, daB die Lagerbiicherei einen 
Platz ruhiger Aussprache oder in Sachsenhausen unter 
Wilhelm Guddorf, nach ihm Karl Schirdewan der politi¬ 
schen Schulung darstellte.26 
-—Manchem gab es seit Herbst 1936 in Sachsenhausen 
Kraft, wenn Bernhard Bastlein und Volker Paddry aus 
der Erinnerung Gedichte, kurze Prosastiicke und Natur- 
beschreibungen vortrugen. Robert Abshagen stellte des- 
weiteren Programme aus Werken von Bredel, Tucholsky, 
Weinert und anderen proletarischen und progressiven 
Schriftstellern zusammen. _J 

Rezitationen und Chansons gehorten zu den Singe- 
f abenden in Sachsenhausen, die seit 24. Dezember 1936T 

stattfanden. Von Bastlein angeregt, sangen die polfti- 
schen Haftlinge zuerst Wander-, dann Lieder auTderh 
Bauernkrieg und schlieBlich die Lieder aus den Moorla- 
gern. »An diesem Abend wurde jeder einzelne von der 
Kraft der Gemeinschaft erfullt«, erinnerte sich Harry 
Naujoks, »die ihm Starke gab, auch dem schlimmSten—- 
Terror zu widerstehen. Wer an diesem Abend teilgenom- 
men hatte, iibertrug den Geist dieses Erlebnisses auf die 
Kameraden, die nicht dabei gewesen waren. Unsere^ 
Lieder schallten weit hinaus. Jgchallerabend^ nannteir 
nun die Kumpels von der Wasserkante diese Abende. 

~~Zu den Schallerabenden fanden sich Kameraden immer 
wieder zusammen. Dicht gedrangt standen sie im Block, 
ohne die Miidigkeit nach der schweren Tagesarbeit zu 
spiiren. Die Baracken, in denen >geschallert< wurde, 
wechselten, damit moglichst viele Kameraden teilneh- 
men konnten.« Ebenso empfand Pfarrer Koch, daB die 
antifaschistischen Haftlinge durch den gemeinsamen 
Gesang »Kameradschaft und Freundschaft besiegeln. 
unsere Hoffnung auf den Tag der Freiheit festmachen 
und neue Kraft gewinnen fur den taglichen Kampf urns 
Uberleben, der von uns gefordert wird . . . Sich im 
gemeinsam gesungenen Lied (zu) vergewissern, daB wir 
nicht allein sind im Kampf gegen das Ungeheuer, das 
sich selber den Namen >Faschismus< gibt, das halt 
aufrecht.« 

Im Buchenwalder Krankenrevier spielte Willi Dehnert 
auf seiner Gitarre, die ihm der Kapo der Effekten- 
kammer, Gerhard Bartzek, aus seinen dort verwahrten 

26 Naujoks, S. 121; Sachsenhau- turbenutzung ..., S. 45flf.; ders., 
sen-Hefte, Ausgabe 4, S. 127; Lie- Der Katalog der Haftlingsbuche- 
der_S. 92f.; Roder, S. 288ff.; rei des KZ Buchenwald, in: Zen- 
Haberland, S. 148 f.; Wiechert, tralblatt fur Bibliothekswesen, 
S. 123; Seela, Lesen und Litera- 1988, S. 104fT. 
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Liederbuch aus dem KZ Lichtenburg 

Sachen geholt hatte, sich in den »kranken Haftling, der 
mit alien Fasern an seinem schon fast aufgegebenen 
Leben hangt«, versetzend. »Er verlangte ganz einfach 
nach guten Worten und Tonen, die ihm in der grausamen 
Welt, in der er lebte, sein Menschsein bestatigten. Vielen 
Kameraden verhalf dieses zu ihrer Gesundwerdung.« 

Erich Bauer, Fritz GieBner, Leo Kaiser, Herbert 
Thiele und Alfred Vogel lieBen sich gleichfalls aus der 
Effektenkammer ihre Instrumente besorgen. Mit ihren 
Kameraden sangen sie beispielsweise »Wilde Gesellen«. 
»Wir sind des Geyers schwarzer Haufen« und »Die 
Glocken vom Bernwardsturm«. Wie begeistert sie »>Wil- 
de Gesellen< gesungen haben«, meinte Dehnert, »kann 
nur der ermessen, der wie wir sich liber eine Elendslage 
erhob, der seinen Protest an gesellschaftlicher Ordnung 
und zugleich auch seine optimistische Lebenseinstellung 
mit den Worten ausdriickte: >SpieBer und Spotter, die 
haben uns verlacht, uns geht die Sonne nicht unter!<« 

Und wenn sie von den »Glocken vom Bernwardsturm« 
sangen, fuhlten die politischen Haftlinge bei den Zeilen 
»Auf rammte der Schmied mit einem Schlag das Tor, 
das er fronend geschaffen«, sich in der Rolle der 
»revolutionaren Bauern, die ihre Peiniger auf der Klings- 
burg mit dem Spaten bezwangen. Es brannte in uns alien 
der Wunsch, es ihnen einmal gleich tun zu konnen.« 

Die Buchenwalder betonten im Lagerlied bei »Denn 
einmal kommt der Tag, da sind wir frei« das »wir« so, 
daB es »als Drohung herausgeschmettert wurde«, be- 
richtete Freund. Andere Lieder sangen sie zum Teil so 
entschlossen, daB SS-Posten dazwischen schossen. Und 
bei dem Gesang von »Uns geht die Sonne nicht unter« 
dachte Wiechert: »Nein, sie ging auch nicht unter. Nicht 
nur, wenn ihr die Hacken und Schaufeln noch hebet, 
nachdem sie langst hinter dem Horizont versunken war, 
sondern auch in euren Herzen ging sie nicht unter, die 
Sonne der Hoffnung, des Frohsinns und der Freiheit, 
ihr, die ihr starker wart als euer Schicksal.« 

Neben den Lagerliedern entstanden in den Konzen- 
trationslagern weitere Lieder, die Kampfentschlossen- 
heit und Siegeswillen ausdriickten, so eines in Dachau 
von Kurt Wolfgang, das lautete: 

»Gitter, Mauern, Stacheldraht - 
das ist unsre Welt. 
Gib acht, du Schutzhaftkamerad, 
wer nicht steht, der fallt! 

Seid stark, ihr Kameraden, 
im Lager Dachau vereint. 
Kopf hoch, Zahne zusamm’, 
Brust raus, halte dich stramm, 
auch uns die Sonne mal scheint. 

Wenn wir nicht zusammenstehn, 
haltst du es nicht aus. 
Allein kannst du nur untergehn, 
und viele baun ein Haus! 

Seid stark, ihr Kameraden . ..« 
Und ein Text des osterreichischen Haftlings Jura 

Soyfer forderte: »Werde selber du zu Stahl und Stein.« 
In der letzten Strophe hieB es weiter: 

»DrauBen dann, wo wir uns finden, 
bist du, Kamerad, zur Stell! 
Hell wird uns die Freiheit lachen, 
vowarts geht’s mit frischem Mut, 
und die Arbeit, die wir machen, 
diese Arbeit, die wird gut.«27 
Auch Kammermusik wie in Buchenwald starkte in 

den Ausfuhrenden wie den Zuhorem das BewuBtsein, 
nicht schrankenlos zu qualende Arbeitstiere, sondern 
Menschen zu sein. Nachdem sich im Block 22 jiidische 
Haftlinge zu einem Streichquartett unter Rudi Arndt 
zusammengefunden hatten, musizierte es auch in an- 
deren Baracken. Derselbe Walter Wolf, den die klassi- 
sche Musik aus den Lautsprechern peinigte, bekannte 

27 Lieder . .., S. 48; Koch, 
S. 228fT.; Freund, S. 121; Schnei¬ 
der. S. 119 u. 103; Seidel, S. 27f.; 
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bei der von seinen Mitgefangenen gespielten Mozart- 
schen »Kleinen Nachtmusik«: »Wir lauschten, wir 
traumten: zu Haus, drauBen, jenseits des Drahtzaunes, 
dort in der Freiheit. Wir waren wieder einmal Men- 
schen!«28 

Gleiches bewirkten kabarettistische Veranstaltungen, 
(1938 in Dachau, anschlieBend in Buchenwald durch die 
Wiener Fritz Grunbaum, Hermann Leopoldi. Paul 
Morgan und Jura Soyfer sowie den Berliner Fritz FuB. 
Im jiidischen Block trugen sie Sketche und Lieder vor. 
Bald fanden sich auch Kameraden aus anderen Barak- 
ken ein. Daraus entstanden Programme und sogenannte 
Blockabende, an denen sich weitere Haftlinge betei- 
ligten. An eine der Auffuhrungen erinnerte sich Curt 
Posener: »Jura (Soyfer — d. Verf.) schrieb auf Abfall- 
papier sein Stuck, seinletztes Stuck. Es machte sich uber 
das Lager, die SS und den Nationalsozialismus TustlgT ~ 
Der Inhalt war, daB ein Haftling aus Buchenwald sich 
so an das Lagerleben gewohnt hatte, daB er sich nach 
seiner Entlassung in Nazideutschland nicht mehr zu- 
rechtfand und sich nach dem >schonen< Leben im Lager 
zuriicksehnte. SchlieBlich halt er es nicht langer in 
>Freiheit< aus und schwindelt sich liber den Stacheldraht 
wieder ins Lager zuriick. Fritz Grunbaum libernahm 
die Rolle des Haftlings, zwei weitere Osterreicher ver- 
vollstandigten das Ensemble, und ich hatte auf einer 
geliehenen Gitarre fur die musikalische Untermalung zu 
sorgen . . . Wir gaben insgesamt drei Vorstellungen in 
drei verschiedenen Blocks deutscher Kameraden. Vor 
jeder Vorstellung trennten wir — was streng verboten 
war — unsere Gefangenennummer ab und schlichen uns 
in die deutschen Baracken. Der Blockalteste hielt vor 
unserem ersten Auftritt eine Rede, in der er vor allem 
Jura und Grunbaum begriiBte. Dann erklarte er: >Pritz 
Grunbaum ist uns kein Unbekanntef^Obwohl er kein' 
Kommunist ist, hat er sich seinerzeit, bevor Hitler zur 
Macht kam, oft fur Veranstaltungen der Roten Hilfe 
zur Verfiigung gestellt, und wir wissen, daB er im Herzen 
einer der Unsrigen ist. Nun eine Warnung an alle Spitzel 
unter uns. Wir wissen, wer ihr seid. Die osterreichischen 
Genossen riskieren ihren Kopf, um uns einmal eine halbe 
Stunde unser schweres Leben vergessen zu lassen. Sollte 
einem von ihnen von der SS auch nur ein Haar ge- 
kriimmt werden, so iiberlebt ihr den Tag eures Verrats 
nicht.<. . . Die Auffuhrungen waren ein groBer Erfolg.« 

Bei einem anderen Blockabend sangen Haftlinge nach 
Wander- und Lagerliedern »Auf und nieder geht die 
Sonne« aus Maxim Gorkis »Nachtasyl« und rezitierten 
Gedichte von Heinrich Heine. »Die Stimmung wurde 
immer geloster. Einige stimmten sogar den Marsch 
>Roter Wedding< an«, pragte sich Willi Dehnert ein. »Es 
war Zeit, SchluB zu machen. Wir sangen gemeinsam das 
Lied: 

>Was uns auch begegnet hier, 
Kameradschaft heiBfs Panier! 
Keinem wirklich gut es geht. 

28 Seidel S. 40. 

Ubt drum Solidaritat. 
Graue Kolonnen riicken aus 
Bei Sonne, bei Regen und Sturmgebraus. 
Geht dann die Fahrt durch den Stacheldraht: 
Kopf hoch, Moorkamerad!«<29 
Heimliche politisch-kulturelle Zusammenkunfte gab 

es auch zu Gedenk- und Feiertagen, so in Buchenwald 
zum 1. Mai 1939 oder in Sachsenhausen in Erinnerung 
an Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und W. I. Lenin. 
Andere Kulturveranstaltungen nach von Bernhard Bast- 
lein zusammengestellten Programmen waren teilweise 
bewahrten Kameraden als Geburtstagsgeschenk zuge- 
dacht, wie Ludwig Eisermann aus Sachsenhausen be- 
schrieb: »Organisiert wurden sie mit Hilfe der Block- 
altesten und anderer Genossen vom Block. Man konnte 
sie nicht lange ausdehnen, um die Sicherheit nicht zu 
gefahrden. Es ging immer so 20 bis 30 Minuten lang. 
Diese guten, revolutionaren Veranstaltungen starkten 
die Haftlinge sehr. Manchmal wurde sogar als AbschluB 
die >Internationale< gesummt. Das gab den Genossen 

^partlirlich Kraft fur den Widerstandskampf^ 
Seelsorgliche Zusammenkunfte bestarkten die Ulau- 

bigen unter den Lagerinsassen. In Sachsenhausen fanden 
sich Protestanten und Katholiken getarnt Ostern und 
Pfingsten zu Gottesdiensten zusammen. Dabei legte 
einmal Pfarrer Koch das Bibelwort »Wer da hat, dem 
wird gegeben, wer aber nichts hat, dem wird auch das 
genommen, was er hat« aus: »Hier im Lager erfahrt 
man, daB Jesus damit eine Regel ausgesprochen hat, die 
von allgemeiner Giiltigkeit ist. Wer mit irgendeinem 
Glauben — und sei es mit dem Glauben an den endlichen 
Sieg des Kommunismus —, wer mit irgendeiner mensch- 
lichen Substanz hierhergekommen ist oder in der Ver- 
pflichtung, die einem die groBe Liebe zu einem Men- 
schen gibt, nimmt zu an innerer Reife, Verstand und 
Menschlichkeit. Wer aber ohne irgendeinen inneren 
Halt hierhergekommen ist, verliert auch die letzte innere 
Zufluchtsmoglichkeit, er verkommt innerlich und auBer- 
lich, er wird korrupt, er laBt sich fallen oder — geht >in 
den Draht<!« 

In Buchenwald fand sich ein kleiner Kreis von Ka¬ 
tholiken an Sonntagnachmittagen und kirchlichen Feier¬ 
tagen hinter Baracken oder in einem Waldstiick zu¬ 
sammen, um ein priesterliches Wort zu horen. Kommu- 
nisten wuBten davon und warnten vor SS-Leuten und 
Denunzianten unter den Gefangenen. Fur eine be- 
sondere katholische Feier stellten sie sogar einen Raum 
zur Verfiigung. 

Von einem jiidischen Gottesdienst berichtete Maximi¬ 
lian Reich: »In die ersten Tage unseres Buchenwalder 
Aufenthalts fielen die hohen jiidischen Feiertage Neu- 
jahr und Versohnungstag. Am Vorabend dieser Feste 
schlichen bei Einbruch der Dammerung die glaubigen 
Juden aus alien Baracken zum . . . Zehner-Block. Wir 
hatten noch keine Miitzen erhalten, und so bedeckten 

29 Schneider, S. 118f. u. 71; Hei- 30 Pachaly, S.21; Arch. Sach- 
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die Besucher dieses improvisierten Gottesdienstes ihre 
Kopfe mit Taschentiichern, deren vier Enden in Knoten 
geschlagen waren. Ein junger Rabbiner aus Wien iiber- 
nahm das Amt des Vorbeters, und alle beteten ihm 
halblaut nach. Obwohl die Andacht fast eine Stunde 
dauerte, wurde sie nicht gestort. Mauschenstill standen 
einige hundert Haftlinge aus den Arier-Blocks um die 
Gruppe der jiidischen Beter.«31 

Einen besonderen Eindruck hinterlieBen bei alien 
politischen Gefangenen in Buchenwald die Predigten, 
die der evangelische Pfarrer Paul Schneider mehrmals 
aus dem kleinen Fenster des Bunkers zu den auf dem 
Appellplatz Angetretenen hielt. Er klagte die SS des 
Mordes an, erinnerte die Haftlinge an das Gebot der 
Nachstenliebe und mahnte sie, standhaft zu bleiben. 
Schlage des Arrestfiihrers Sommer erstickten die Stimme 
des Geistlichen, ehe er gewaltsam vom Fenster gezerrt 
wurde. Den osterreichischen Sozialisten Julius Freund, 
dem wie alien anderen der Pfarrer zurief: »Harret aus, 
Briider, in diesem Kampf! Gott gibt auch die Kraft, 
vertraut auf ihn, nicht auf Hitler!« und seinen katholi- 
schen Landsmann Leonhard Steinwender ergriffen 
Schneiders Worte ebenso wie den osterreichischen Juden 
Maximilian Reich, dem sich seine Ermutigung in die 
Erinnerung pragte: »Juden, fiirchtet nicht diese Teufel!« 
Schneiders Zellenpredigten bewegten den Sozialdemo- 
kraten Walter Poller und den jungen Kommunisten 
Hasso Grabner, der von sich und Gleichgesinnten sagte: 
»Wir wuBten, daB hier ein Mensch spricht, der leidet 
wie wir, der die todliche Gefahr verachtet wie wir, der 
unser Bruder ist ... Ich habe mich oft mit Walter 
Stoecker iiber Pfarrer Schneider unterhalten und besinne 
mich recht gut der Worte warmherziger Anerkennung, 
die er, der kommunistische Reichstagsabgeordnete, fur 

den christlichen Martyrer fand.«32 
Ihre toten Kameraden ehrten antifaschistische Haft¬ 

linge mit trauerndem Gedenken, Protest gegen den 
Mordterror und Ausdruck der Ungebrochenheit in 
einem. In Sachsenhausen kamen sie im Block 12 zu- 
sammen, als ihnen ein SS-Mann zynisch mitteilte, Carl 
von Ossietzky ware gestorben. Ihm zu Ehren sangen sie 
das Moorsoldatenlied, erinnerten an ihre Begegnungen 
mit ihm. Hans Christoffers spielte die Warschawianka, 
und alle sangen das Sachsenhausenlied. In Buchenwald 
ertrotzten Fritz Griinbaum und Hermann Leopoldi, daB 
sie den verstorbenen Paul Morgan vom Revier zum Tor 
tragen konnten, »der erste Schutzhaftgefangene, dem 
von Freunden das letzte Geleit gegeben werden darf«, 

wie Bruno Heilig feststellte. 
Im Marz 1939 wiirdigten auf Initiative von Albert 

Kuntz die Haftlinge des Blocks 39 heimlich Leben und 
Kampf Walter Stoeckers. In Sachsenhausen regte die 
Leitung an, den am 2. Juni 1939 verstorbenen Lambert 

31 Koch, S. 227f.; Leonhard 
Steinwender, Christus im Kon- 
zentrationslager. Der Weg der 
Gnade und des Opfers, Salzburg 
1946, S. 21 fT.; DOW, Nr. 6455. 

32 Drobisch, Schneider, S. 108; 
Freund, S. 114; Steinwender, 
S. 64f.; DOW, Nr. 6455; Poller, 
S. 161; Das war Buchenwald!, 

S. 93. 

Horn aufzubahren und in kleinen Gruppen an ihm 
vorbeizudefilieren. Die Kommunisten im Revier be- 
sorgten Sarg und Blumen. Auch andere politische Ge- 
fangene legten StrauBe bei dem Toten nieder und 
horten Gedenkworte, bis die SS sie auseinanderjagte. 
Sie verhangte Priigelstrafen und warf einige Haftlings- 
sanitater in den Dunkelarrest und die Strafkompanie. 
Auch in Buchenwald bahrten die Revierkapos Walter 
Kramer und Karl Peix den am 18. Juli ermordeten 
Pfarrer Schneider auf und lieBen ihn mit Blumen bedek- 

ken, damit seine Frau von ihm Abschied nehmen konnte. 
Wenig spater, am 7. August, ehrten Buchenwalder Haft¬ 
linge in gleicher Weise den ermordeten Kommunisten 
Rudolf Opitz, von dem der Sozialdemokrat Poller 
schrieb, er ware »ruhig, offen, aufgeschlossen fur alles 
Gute und Schone, stets hilfsbereit, geistig regsam, be- 
lesen, immer iiber der Situation stehend, selbst hier im 
turbulenten Lagerdasein noch ein ruhender Pol« ge- 

wesen.33 
Durch Flucht versuchten weiterhin einige Haftlinge 

der KZ-Holle zu entrinnen. Wenigen gelang es, oft nur 

fur einige Zeit. 
Jede versuchte oder gelungene Flucht zog Repressa- 

lien fur das ganze Lager nach sich, so als in Sach¬ 
senhausen sieben Haftlinge von einem Gerateschuppen 
aus einen unterirdischen Gang gruben und in der Nacht 
zum 7. November 1936 entwichen. Sechs von ihnen 
wurden gefaBt, nackt mit je 50 Schlagen traktiert, an 
den Pfahl gehangt und mit eiskaltem Wasser iibergos- 
sen, dann fur sechs Wochen in den Bunker gesperrt. 
25 Gefangene, die in der Nahe des Schuppens gearbeitet 
hatten, erhielten je 25 Schlage auf dem Bock, weil von 
ihnen nichts bemerkt worden war. Alle Haftlinge muB- 
ten 36 Stunden auf dem Appellplatz stehen. In Bu¬ 
chenwald lieBen sich im Dezember 1938 zwei Kriminelle 
in einem Heizungsschacht einmauern und flohen dann. 
Die Haftlinge im Lager muBten deswegen iiber sechs 
Stunden auf dem Appellplatz ohne warme Bekleidung 
bei anfanglich zwolf, dann bei 18 bis 20 Grad Kalte 
stehen. Etliche Gefangene blieben auf dem Platz liegen. 
Die Dachauer Haftlinge muBten wegen einer Flucht 
aus einem Arbeitskommando am 21./22. Januar 1939 
24 Stunden auf dem Appellplatz ausharren, wodurch 
drei starben.34 Deswegen sprachen sich die Lagerge- 
meinschaften fur lange Zeit gegen jegliche Flucht aus. 

So blieb nur, auf Entlassung zu hoffen, nicht zuletzt, 
um die Offentlichkeit iiber die KZ-Zustande unter- 
richten zu konnen. Rudolf Opitz, Fotograf in Bu¬ 
chenwald, verbarg Bilder von SS-Verbrechen hinter 
einem Familienfoto. Vor seiner Entlassung wurden sie 
zufallig entdeckt und Opitz im Bunker ermordet. Den- 
noch schworen sich nicht wenige Gefangene, die Vor- 

33 Lieder ..., S. 49; Heilig, 
S. 211; Drobisch, Buchenwald, 
S. 34; ZPA, EA 1351; KZ-Ver- 
brechen . .., S. 183f., 192 u. 452; 
Rudiger, S. 44f.; Der Prediger..., 
S. 208; Poller, S. 98 u. 100. 

34 ZStA Potsdam, Film 5215; 
Naujoks, S. 32f.; Emendorfer, 
S. 103f.; ZPA, EA 1400 u. 
EA 829; Kautsky, S. 280; DOW, 
Nr. 622; Gohring, unpag. 
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gange in den Lagern zu schildern. In Dachau auBerte 
einer: »Man will sich alles einpragen, was hier geschieht 
.. . Jeder Schutzhaftling wird so zu einem lebenden 
Tagebuch ... Man muB es deshalb exakt so oft und so 
eindringlich und so mit alien Einzelheiten erzahlen, 
daB sie (die Offentlichkeit — d. Verf.) es endlich doch 
glaubt.« Ernst Wiechert nahm nach seinen eigenen 
Worten vom ersten Tag an »alles wie ein Spiegel in sich 
auf. Er wollte nichts iibersehen und nichts vergessen. 
Es war ihm, als sei er hierhergekommen, um einmal 
Zeugnis abzulegen vor einem Gericht, das er noch nicht 

kannte und vor dem jedes Wort gewogen werden 
wiirde.« Josef Biesel bestarkte ihn: »Du muBt durch- 
gehen durch alles wie ein Stein, und erst spater ..ja, 
erst spater.« Und bei der Entlassung des Redakteurs 
Reich aus Buchenwald Anfang 1939 verabschiedete ihn 
ein langjahriger Mithaftling mit dem Auftrag: »Sag’ den 
Leuten die Wahrheit, wohin du kommst.«35 

35 Poller, S. 99; mundliche Mit- Verf. v. Februar 1983; Wiechert, 
teilung von Kurt Kohler an den S. 64 u. 82; DOW, Nr. 6455. 
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«Fort mit den 
Konzentrationslagern» 

Als Maximilian Reich nach seiner Entlassung in Weimar 
stand, fragte ihn ein Eisenbahner, ob er Geld benotige, 
und ein alterer Arbeiter: »Kumpel, brauchst du was? 
Sag’ mir’s. Ich helfe d\r.«l Solche Beweise proletarischer 
Hilfsbereitschaft gab es oft. 

DaB die Kraft und Moral ehemaliger politischer 
Haftlinge sich nicht so leicht brechen lieB, erwies sich 
unter anderem in Bayern, wo die Politische Polizei im 
Oktober 1936 zehn ehemaligen KZ-Insassen in Strau- 
bing der Vorbereitung zum Hochverrat beschuldigte, 
die Munchner Gestapo im Marz 1937 sechs in 
Schutzhaft gewesene Kommunisten festnahm, im Ort 
DieBen im Fruhjahr 1938 ein ehemaliger Dachauer 
Haftlinge wegen Agitation unter Wehrpflichtigen ver- 
haftet wurde oder im April 1939, am Tag seiner Entlas¬ 
sung aus dem bayerischen Lager, ein KPD-Funktionar 
erklarte: »An meiner Gesinnung haben sie nichts ge- 
andert, wenn sie mich auch vier Jahre eingesperrt haben, 
meine Laufbahn geht weiter.« Die Standhaftigkeit zeigte 
sich ebenso daran, daB zu den zwischen Oktober 1936 
und Januar 1937 wegen kommunistischer Betatigung 
4305 Festgenommenen neben zehn Justizgefangenen, die 
ihre Strafe verbuBt hatten, 91 ehemalige Schutzhaftlinge 

gehorten. 
Gleiches bewies auch die Beteiligung an Beisetzungen 

ermordeter KZ-Insassen. Eine der groBten gab es wohl 
am 29. Marz 1937 in Mainz. Als dort der fiinf Tage 
zuvor wegen eines angeblichen tatlichen Angriffes auf 
einen SS-Posten in Dachau erschossene 29jahrige Adam 
Schafer beigesetzt wurde, fanden sich rund 800 Personen 
ein, darunter, wie die Gestapo-Stelle Darmstadt meldete, 
etwa 40 Prozent Mitglieder der SPD und der Zentrums- 
partei und cirka 60 Prozent Kommunisten. »Eine derar- 
tige hohe Teilnehmerzahl«, hieB es in dem Bericht, 
»haben seither in Mainz-Korstheim selbst Beerdigungs- 
feierlichkeiten prominenter Personlichkeiten nicht auf- 
zuweisen gehabt. Dazu waren die Teilnehmer selbst aus 
entfernt gelegenen Vororten und auch aus Mainz selbst 
erschienen ... Bei den Feierlichkeiten am Grabe haben 
die Kommunisten ziemlich zusammengestanden.« Das 
Geld fur den mitgebrachten Kranz ware durch eine 
Sammlung unter ihnen aufgebracht worden. Denje- 
nigen, der ihn auf den Sarg niederlegte, habe man 
sofort in Schutzhaft genommen. Schon vor der Bei- 
setzung hatte sich das Geriicht verbreitet, Schafer ware 

1 DOW, Nr. 6455. 

totgepriigelt worden, weswegen seine Eltern den Sarg 

nicht offnen durften.2 
In Solidaritat und Anklage aus der Bevolkerung 

widerspiegelte sich nach wie vor die seit 1933 betriebene 
Unterrichtung iiber die Konzentrationslager, einschlieB- 
lich aus dem Exil eingeschmuggelter und heimlich kur- 

sierender Schriften. 
Sie fuBten auf Mitteilungen von KZ-Insassen an ihre 

Angehorigen, die teilweise nur Eingeweihten verstiind- 
lich waren. So schrieb Heinrich Adam am 27. Juli 1937 
verschliisselt seiner Lebensgefahrtin aus der Lichten- 
burg: »lager sulza aufgelost samtliche gefangene nach 
hier gebracht die hier eingehenden briefe miissen ver- 
nichtet werden wahrscheinlich werden wir in kiirze in 

ein lager bei weimar gebracht.« 
In ahnlicher Weise gelangten Berichte an die KPD- 

Fiihrung. Beispielweise teilten ihr im Herbst 1936 Frau¬ 
en aus Moringen, am 18. Februar 1937 Erich Kruger aus 
der Lichtenburg Einzelheiten mit, darunter iiber die Dis- 
kussion der Beschlusse der Brusseler Parteikonferenz. 
1938 unterrichtete die Frau Walter Stoeckers iiber die 
GroBe Buchenwaldes, die dortigen Verhaltnisse und 

Morde. Ende 1938/Anfang 1939 schilderte sie weitere 
Details und hob hervor, daB die politischen Haftinge 
eine vorbildliche Haltung zeigten. Ein Bericht des Sozial- 
demokraten C. Levinstein, wahrscheinlich von 1939 
stammend, machte fur Juni/Juli 1938 Angaben iiber die 
Gefangenenzahl, die Arbeitsverhaltnisse und die Ver- 
pflegung und benannte den Kommandanten und den 
Lageraltesten. Eine weitere Information eines kurz vor 
dem zweiten Weltkrieg entlassenem namentlich un- 
bekannten Buchenwalders unterstrich, daB der Mut der 
Kameraden ungebrochen ware. Aus Sachsenhausen 
stammte eine Mitteilung vom 19. September 1938. Sie 
beschrieb das Lager, die Markierung der Haftlinge, die 
Morde bei angeblichen Fluchtversuchen und nannte 
Daten, Herkunft und Starke von 13 Transporten dieses 

Jahres.3 
Hinzu kamen neue Veroffentlichungen im Inland, so 

von Josef Eckstein im August 1936. Er schilderte dann 
vor allem SS-Verbrechen in Dachau, die er dort zwischen 
Mai 1933 und Mitte 1935 erlebt hatte. Seinen Bericht 
sandte er als Anzeige an den Oberreichsanwalt beim 
Reichsgericht in Leipzig und an das Miinchener Justiz- 
ministerium, die er zur Untersuchung der Untaten 

2 Bayern in der NS-Zeit, S. 259, 3 Arch. Lichtenburg, Nr. 772; 
264, '273 u. 283; ZPA, St 3/108 ZPA, 1/6/3/301 u. I 2/3/45. 

u. 3/276. 
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aufiorderte. Zugleich erklarte er sich bereit, bei Zusiche- 
rung freien Geleits als Zeuge vor Gericht aufzutreten. 
Weiterhin ging sein Schreiben an Goebbels und Hitler 
sowie an das Fliichtlingskommissariat des Volkerbundes 
in Genf. In Selb verbreiteten im Friihjahr 1938 drei 
Nazigegner Schriften iiber Dachau, die sie iiber Exu- 
lanten aus der CSR erhalten hatten. Ein ehemaliger 

Haftling aus Dachau erzahlte im Dezember 1937 von 
dem Baumhangen, der StraBenwalze und den MiBhand- 
lungen an Juden. Ein SS-Mann aus demselben Lager 
lieB sich Anfang 1938 iiber ErschieBung auf der ange- 
blichen Flucht aus. Und ein Dachauer Einwohner gab 
ein Jahr spater weiter, was er iiber das Lager und dortige 
Verbrechen gehort hatte.4 

Solche Unterrichtungen fanden Widerhall bei huma- 
nistischen Deutschen. Ahnliche Wirkungen erzeugte das 
ab 1936 an Anhangern der Bekennenden Kirche veriibte 
Unrecht. Am 2. April schrieb deren Vorlaufige Kir- 
chenleitung an einen Pfarrer, sie wolle »nicht mehr 
schweigen miissen«. Offenbar bezog sich diese Ankiindi- 
gung auf die Denkschrift vom 28. Mai, die am 4. Juni 
in der Reichkanzlei fiir Hitler iibergeben wurde. Sie 
prangerte sowohl den Gewissenszwang und andere Ein- 
griffe in das kirchliche Leben als auch den Anti- 
semitismus und weitere Verbrechen an. Wortlich hieB 
es: »Das evangelische Gewissen, das sich fiir Volk und 
Regierung verantwortlich weiB, wird aufs harteste be- 
lastet durch die Tatsache, daB es in Deutschland, das sich 
selbst als Rechtsstaat bezeichnet, immer noch Konzen- 
trationslager gibt und daB MaBnahmen der Geheimen 
Staatspolizei jeder richterlichen Nachpriifung entzogen 
sind.« Dagegen setzten die Verfasser das Gebot der 
Nachstenliebe. 

Die Eingabe gelangte ins Ausland, wo die »New York 
Harold Tribune« am 16. Juli eine Zusammenfassung 
und zwolf Tage danach den vollstandigen Text abdruck- 
te, »Niewe Rotterdamsche Courrant«, »Allgemeene 
Handelsblad«, Amsterdam, »Svenska Dagbladet«, 
Stockholm, »Aftenposten«, Oslo, am 17. Juli, »Times« 
und »Manchester Guardian« am nachsten Tag eine 
Meldung brachten, die Londoner »Morning Post« am 
17., »Temps«, Paris, und »Politiken«, Kopenhagen, am 
18. langere Ausziige publizierten, »New York Times« 
am 23. Juli dariiber berichtete und am 2. August die 
Denkschrift des langeren kommentierte. Auch die »Bas- 
ler Nachrichten« gaben sie am 23. Juli wieder und 
stellten davon einen Sonderdruck her, der nach Deutsch¬ 
land gebracht wurde. In Breslau lieB ein Druckerei- 
besitzer einen Nachdruck in Hohe von rund 90000 
Exemplaren anfertigen, der im Umlauf gelangte. Dar- 
aufhin entschloB sich die Leitung der Bekennenden 
Kirche zu einer Kanzelabkiindigung, die — wiewohl in 
Formulierungen entscharft, dennoch deutlich genug — 
am 23. August den Inhalt der Denkschrift bekannt- 

4 Richardi, Schule der Gewalt, Staatsanwaltschaft. Nr. 8707, 
S. 301 u. passim; Bayern in der 4132 u. 4848. 
NS-Zeit, S. 272. St A Munchen. 

machte. Dieser Text erschicn glcichzcitig in cincr Million 
Auflage und wurde am nachsten Tag von der »Times« 
abgedruckt. 

Am 6. Oktober verhaftete die Gestapo als verantwort¬ 
lich fur die Weitergabe der Denkschrift den Kanzleichef 
und Rechtsberater der Kirchenleitung, Landgerichts- 
direktor a. D. Friedrich WeiBler, sowie die Vikare Ernst 
Tillich und — am 13. November — Werner Koch. Sie 
wurden am 13. Februar 1937 in das KZ Sachsenhausen 
geworfen, WeiBler sofort in den Bunker, wo er sechs 
Tage spater dem Arrestverwalter Zeitler zum Opfer fiel.5 

Wahrend die Denkschrift unbeantwortet in der Reichs- 
kanzlei lag, hatten am 22. Juni 1936 die Leipziger Pfarrer 
Oskar Meder und Georg Walther namens der mit ihnen 
in Sachsenburg eingekerkert gewesenen Protestanten 

sowie Lothar KreyBig sich an die Vorlaufige Kirchenlei¬ 
tung gewandt. Sie verwiesen auf die »unmenschliche 
Grausamkeit« in den Konzentrationslagern, die »in ihrer 
Zahl und MaBlosigkeit das Licht der Offentlichkeit 
immer zu scheuen haben werden«. Dies sei kaum 
»nach(zu)empfinden, weil ein solcher Zustand der Recht- 
losigkeit seit Jahrhunderten hier und so nicht mehr erlebt 
worden ist. Wer ihn aber selbst erlebt hat, kann die 
Ruhe eines an die einstige Verantwortung vor Gott 
mahnenden Gewissens nicht finden, so lange er nicht 
das Menschenmogliche zur Beseitigung des Ubels getan 
hat.« Erste Schritte sahen die Antragssteller in Seelsorge 
an KZ-Haftlingen, dem Eintreten fiir Glaubige, die — 
wie die Bibelforscher — nicht zur evangelischen Kirche 
gehorten, der seelsorgerlichen Einwirkung auf die Wach- 
mannschaften sowie der EinfluBnahme der Kirchenlei¬ 
tung, daB anstelle der jungen SS-Leute nur alteres 
Personal eingesetzt werde. Sicher war manches davon 
illusionar. Doch hofften die Autoren, die Kirchenlei¬ 
tung dazu zu drangen — moglichst mit katholischen 
Wiirdentragern — bei hochsten staatlichen Stellen vor- 
stellig zu werden. Sich selbst fragten sie, »ob wir nun 
nicht offentlich der uns anvertauten Wortverkiindigung 
wegen zur Abkehr von solchem Unrecht zu mahnen und 
fur die Betroffenen Fiirbitte zu tun haben«.6 

Eine Erlauterung zu den Fiirbitten der Gemeinden 
iiberlegte — anders als das sachsische Schreiben — , ob 
dabei Genannte aus religiosen Griinden litten oder 
»nicht etwa mit Recht um politischer Vergehen wegen 
bestraft« worden waren. Die Frage konne nicht eindeutig 
beantwortet werden, denn es lasse sich nicht vermeiden, 
»daB in den Augen des Staates jeder Ungehorsam als 
politischer Widerstand gewertet wird«. Ein Christ rniisse 
sich bemiihen, »sich nicht von politischen Erwagungen 
leiten zu lassen und sich an keinen politischen Obstruk- 
tionsbestrebungen (vorsatzliche Widerstandsbestrebun- 
gen) gegen die Obrigkeit zu beteiligen«. Da die Grenzen 

5 EZA in Berlin, KKA, 
Nr. 338 A, Bl. 273; Ihr Gewissen 
..., S. 85ff.; ZStA Potsdam, Film 
14713 u. 19460; Koch, S. 141 fT. 
u. 181 f. 

6 Drobisch, Anklagen . .., S. 76. 
— Wie Pfarrer Georg Krause d. 
Verf. am 6. 3. 1987 mitteilte, war 
diese Denkschrift weiteren zuvor 
im KZ Sachsenburg inhaftierten 
Geistlichen vorgelegt worden. 
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flieBend seien, entscheiden Kirchenleitungen und Bru- 
derrate iiber EinschluB von Verfolgten in die Fiirbitten. 
»Wird die vollzogene Fiirbitte zu einer Frage an den 
Staat und zu einer Aufforderung fur ihn, die Recht- 
maBigkeit seiner Urteile nachzupriifen, so wird die 
Kirche jede Wiederherstellung verletzten Rechts mit 
Dankbarkeit gegen Gott entgegennehmen.«7 

Trotz Differenzierungen, wobei beispielsweise Werner 
Koch keiner Fiirbitte zuteil wurde, stellten die meist 
jeden Sonntag im Gottesdienst unter Nennung des 
Haftortes verlesenen Namen objektiv eine standige 
Erinnerung an faschistisches Unrecht dar. Die Listen 
enthielten an KZ-Haftlingen 1937 den Rechtsanwalt 
Bunke aus Glogau, seit Januar in der Lichtenburg, dann 
in Buchenwald, weil er fur einen »nichtarischen« Pfarrer 
eingetreten war, den Organisten Bender aus Liibeck, im 
Januar verhaftet, seitdem in Sachsenhausen, weil er 
angeblich eine Orgel unbrauchbar gemacht hatte, und 
Pfarrer Schneider, nachdem er iiber einen Nazi die 
Kirchenzucht ausgesprochen hatte. 1938 standen auf 
den Listen neben Schneider der Notariatspraktikant 
Alfred Leikam, seit Februar in Welzheim, ab November 
in Buchenwald, weil er sich iiber die Ermordung WeiB- 
lers geauBert hatte, und Martin Niemoller, ab Februar 
in Sachsenhausen, nachdem ein Gericht die ausge- 
sprochene Strafe als durch die Untersuchungshaft ver- 
buBt betrachtet hatte. Nur zur Information teilte der 
Bruderrat der evangelischen Kirche der altpreuBischen 
Union am 4. Januar 1939 mit, in Sachsenhausen seien 
auch die Pfarrer Hans Ehrenberg, Leo und Arnold.8 

Das Regime reagierte in einigen Fallen hart auf das 
Verlesen der Fiirbittlisten. So meldete die Kreiszeitung 
von Schwerin an der Wartha am 25. Mai 1937, Pfarrer 
Karl Selke ware in Schutzhaft genommen worden, weil 
er in »theatralischer und propagandistischer Form« fur 
fiinf andere Pfarrer der Bekennenden Kirche gebetet 
hatte, die sich in Schutzhaft befanden. Am 1. Dezem- 
ber 1937 verurteilte die Strafkammer Magdeburg den 
Hilfsprediger Helmut Kramer aus Mockern, Kreis Jeri- 
chow, zu fiinf Monaten Gefangnishaft, weil er beim 
Verlesen der Namen von Inhaftierten durch den Zusatz: 
im Konzentrationslager oder in Schutzhaft, am 15. Au¬ 
gust Kritik an staatlichen MaBnahmen geiibt sowie zu 
einem Notopfer fur sie aufgefordert hatte. Nachdem 
von dem Geistlichen Berufung eingelegt worden war, 
verhandelte das Reichsgericht im September 1938 den 
Fall. Obwohl er unter eine Amnestie fiel, kam dem 
Leipziger Urteil grundsatzliche Bedeutung zu. In ihm 
hieB es, der Magdeburger Strafkammer folgend und sie 
zum Teil zitierend, daB durch die Fiirbitte »fiir alle Horer 
>erkennbar und erkannt und vom Angeklagten auch 
gewollt< zum Ausdruck gekommen ist, daB sich eine 
geschlossene Gruppe von Personen im Gegensatz zur 
Auffassung des Staates befand, und daB der Staat ihr 

7 EZA in Berlin, KKA, Nr. HX KKA, Nr. HX 1, unfol.; Nr. 384, 
1, unfol. Bl. 11 u. 47, Nr. 215c, Bl. 31 ff., 
8’ Koch, S. 193f.; EZA in Berlin, 41, 46, 59, 67 u. 71. 

mit seinen Machtmitteln entgegengetreten ist«. Die 
Abkiindigung ware »in einer den offentlichen Frieden 
gefahrdenden Weise geschehen« und geeignet gewesen, 
»das BewuBtsein der Rechtssicherheit bei den Horern 
und anderen Personen, die davon erfuhren, zu erschiit- 
tern«. Das Verlesen der Fiirbittliste hatte »die Zuhorer 
und andere zu der Meinung« bringen konnen, »der 
Staat handle nicht nach Recht und Gesetz, sondern nach 
Willkiir, und dies urn so mehr, weil Art und Weise des 
Aufbaus der Liste besonders dazu angetan war, tiefen 
Eindruck einer ungerechten Verfolgung der Namens- 
trager zu hinterlassen«. Hinsichtlich der subjektiven 
Seite hielt das Oberste Gericht fest, »daB der Angeklagte 
erkannt hat, sein Handeln sei geeignet gewesen, das 
Gefiihl der Rechtsunsicherheit zu erwecken, und daB er 
diesen Erfolg, den inneren AnschluB der Gemeindemit- 
glieder an seinen Protest gegen die nach seiner Auf¬ 
fassung zu Unrecht ergangen staatlichen MaBnahmen, 

sogar gewollt« hatte. 
Im Juli 1939 verurteilte das Sondergericht Stettin den 

Pfarrer Hans Rohring, weil er im Juni des Vorjahres der 
Fiirbitte fur Niemoller und Schneider hinzugefugt hatte, 
»daB der heutige Staat die Pastoren und besonders 
Pastor Niemoller ungerecht behandle«. Vorher, am 
27. Juni 1939, war von der Gestapo angeordnet worden, 
Kanzelabkiindigungen fur Niemoller zu uberwachen. 

AuBerdem setzten sich Gremien der Bekenntniskirche 
auf andere Weise fur Verhaftete aus ihren Reihen ein, 
so die Vorlaufige Kirchenleitung fur WeiBler am 4. Fe¬ 
bruar 1937 in einem Schreiben an Himmler und nach 
dem Tod WeiBlers durch Entsendung eines Beauftragten 
nach Sachsenhausen, urn festzustellen, ob es sich tatsach- 
lich urn einen Selbstmord handle.10 Die Bekennende 
Kirche unterrichtete, wohl wegen der »politischen Griin- 
de«, daruber nicht die Offentlichkeit wie in spateren 
Fallen. Hingegen machten die von der Abschnittsleitung 
Siid der KPD herausgegebenen »Siiddeutschen Informa- 
tion« Mitte Marz die Ermordung WeiBlers groBeren 

Kreisen bekannt. 
Vier Tage nach der Verschleppung Niemollers nach 

Sachsenhausen, am 6. Marz 1938, dann am 13. Marz 
kam es zu Kanzelabkiindigungen. Am 7. Marz forderte 

9 EZA in Berlin, KKA, Nr. 402, 
Bl. 115, Nr. 192, Bl. 32 u. 35f., 
Nr. 46. Bl. 147ff.; ZStA Potsdam, 
Film 3650. - Das Reichsge- 
richtsurteil wurde auch separat 
gedruckt verbreitet. In einem Ur¬ 
teil des Sondergerichts Bremen 
vom April 1940 hieB es analog, 
die Fiirbitten seien »objektiv ge¬ 
eignet, den offentlichen Frieden 
in Gefahr zu bringen« und »bei 
kirchlich interessierten Volksge- 
nossen das Gefiihl der Empo- 
rung und Erbitterung gegeniiber 
Organen des Staates auszulosen« 
(EZA in Berlin, KKA, Nr. 46, 
Bl. 72ff.). Das Sondergericht 
Breslau urteilte im Februar 1943, 

ein Vikar habe »dadurch, daB er 
namentl. eine groBere Anzahl (19 
— d. Verf.) von inhaftierten Pfar- 
rern unter Angabe und Art ihrer 
MaBregelung und ihres Aufent- 
haltsortes verlas, seinen Wider- 
spruch zu den MaBnahmen der 
Regierung ausdriicken, insbes. 
den Eindruck erwecken wollen, 
als sei diesen Unrecht geschehen. 
Hierdurch hat er die allg. Rechts¬ 
sicherheit und das offentl. Ver- 
trauen auf den Bestand des Staa¬ 
tes in Gefahr gebracht« (Ebenda, 
Bl. 25 f.). 
10 Ebenda, Nr. 376, Bl. 45ff. u. 
113 ff. 
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Geheime Staatspolizei 

Staatspolizeileitstelle Miinchen 

B.Nr. 35336/2/39 II B h 

Miinchen, den 27.iuni 1939. 

E i 1 t aehr! 

F i > e d t g o&b. 

Jim 
/ 

las Polizeiprasidium Miinchen , /Tt 
die Landrate von Oberbayern t ^ 

Landratsaussensitz Bad-Reich' lihalX 
dH\Stadtkoraiaissare von Oberbayern ^ 

das Itaatsministeriura des Jnnern 
U.Abteilung - Verb.Mann 
Jnspekteur der Gicherheitspolizei von Miinchen 

poucii Regierungsprasidenten von Oberbayern 
die Oberburgermeister und Btirgermeister 
der frliber kreisunmittelbaren Stiidte von Oberbayern 

Betreff: Kanzelablcundigung betr-.Pfarrer 
Martin Hiembller . 

Den kirchlichen Veranstaltungen der evangelischen Kirche 

am 2.7.1939 iat beaondere Aufmerksamkeit dahin zu schenken, ob 

Protestaktionen, Kanzelabkundigungen Oder Fiirbitten zum Gedenken 

Niemollers erfolgen. Zu diesem Zv/ecke sind die evang. 

Kirchen an diesem Tage entsprechend zu uberv/achen. fJber das Sr- 

gebnis ist bis langstens 10.7.39 zu berichten. v!enn bis dahin 

keine Melaung vorliegt, wird Pehlanzeige angenommen. Die Ent- 

schlieBung der Staatspolizeileitstelle vom 19.8.38 K;r. 29801/38 

II B b ist sinngemass ansuwenden. 

J.A. 

gez.Schimmel. 
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die Kreissynode Hungen-Budingen telegraphisch bei 
Hitler, dem Kirchenminister Hanns Kerri und der 
Gestapo Niemollers Freilassung. Am 23. Marz drang 
eine Delegation von acht westfalischen Bergleuten ins 
Kirchenministerium mit demselben Anliegen vor — eine 
von ungefahr 30 Abordnungen. In der Reichskanzlei 
hauften sich schriftliche Proteste, darunter des Kir- 
chenrates der Pfarrgemeinde Niemollers vom 31. Marz 
und der Vorlaufigen Kirchenleitung vom 4. Juni, die 
von ungefahr 2600 Pfarrern unterschrieben war. Manche 
der Eingaben enthielten Passagen, die beklagten, daB 
durch die KZ-Haft Niemoller mit »Asozialen«, »Krimi- 
nellen« oder gar mit »kommunistischen Verbrechern« 
auf eine Stufe gestellt worden ware. Sie lieBen damit 
erkennen, daB Illusionen fiber das NS-Regime fort- 
bestanden und sein verbrecherisches Wesen nur partiell 
begriffen wurde. Im folgenden Jahr rissen die Petitionen 
nicht ab. So verlangten Burger aus Sachsenhausen am 
16. April 1939 mit Blick auf bevorstehende groBere Ent- 
lassungen von Hitler die Freilassung Niemollers und 

anderer inhaftierter Geistlicher. 
Fur den Pastor traten ferner Flugblatter ein, so im 

Marz 1938 die Schrift »Martin Niemoller im Konzentra- 
tionslager«, die weite Verbreitung erfuhr. So verteilten 
der Pfarrer Fritz Hentschel und der Lokomotivfiihrer 
Otto Hoffmann im Kreis Lowenberg davon 1000 Exem- 
plare. Auf Niemollers KZ-Haft ging weiter ein das 
Flugblatt »Was geht in der evangelischen Kirche vor?»11 
Im Sommer 1938 fragte eine Schrift: »Wo ist Notariats- 

praktikant Leikam?«12 
Wegen Pfarrer Schneiders Verschleppung nach Bu- 

chenwald erfolgten Proteste im Januar und Marz 1938. 
Der letzte aus seiner Heimatgemeinde datierte vom 
Marz 1939. Einen Tag nach dem Mord an dem Geist- 
lichen, am 19. Juli, wurde Goring dariiber von kirch- 
licher Seite unterrichtet, am 29. Juli erhielten er, Himm¬ 
ler, der Chef der Reichskanzlei, Hans-Heinrich Lam- 
mers, und der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Erich 
Raeder, ausfiihrliche Schreiben des Rates der evangeli¬ 
schen Kirche der altpreuBischen Union. Sie legten dar, 
daB die Untat die evangelischen Gemeinden »aufs tiefste 
erschiittert« habe, und verlangten, den Repressalien 
gegen Protestanten ein Ende zu setzen. Himmler ant- 
wortete, Geistliche sollten sich an die Gesetze halten. 
Lammers gab das Schreiben an den Kirchenminister 
weiter. Raeder lieB mitteilen, er befasse sich nicht mit 
Angelegenheiten auBerhalb seines Dienstbereiches. 

Zugleich informierte ein Flugblatt fiber den Tod 
Schneiders. Ein Rundschreiben der Geschaftsstelle der 
brandenburgischen Bekenntniskirche teilte den Termin 
der Beisetzung mit. An ihr nahmen 170 bis 200, nach 

anderer Angabe 300 Pfarrer teil, dazu viele Menschen 
aus der Pfarrgemeinde und anderen Orten — eine offene 
Demonstration gegen faschistischen Terror und Mord. 
Dabei besprachen die Pfarrer Karl Immer und Julius 
Voget die Hilfe fur die Witwe und ihre Kinder. Bis 1940 
kamen aus dem Coetus reformierter Pfarrer, etwa 
185 Geistliche, und aus der Pfarrerbruderschaft der 
Rheinprovinz, rund 200 Angehorige, ungefahr 10000 RM 
zusammen. Etwa zwei Wochen nach der Trauerkundge- 
bung hatte sich der Superintendent Wolfgang Staemmler 
aus Jena auf einer Konferenz der Landesbruderrate der 
Bekennenden Kirche fiber den Tod Schneiders geauBert. 
Er wurde daraufhin als Schutzhaftling ins Polizeigefiing- 

nis Halle gebracht.13 
Im Zusammenhang mit der unterbundenen Seelsorge 

in den Konzentrationslagern verbreiteten auch Mitar- 
beiter der Bodelschwingschen Anstalten in Bethel, daB 
die NSDAP »in den Konzentrationslagern jeden >bru- 
derlichen Geist vermissen< lasse. Es sei geradezu unge- 
heuerlich, daB man sogar diesen >armen Volksgenossen< 
jede Moglichkeit der Seelsorge im Sinne der alten Kirche 
verbote. Die Konzentrationslager seien direkt entgegen- 
gesetzt zu der volltonenden Phrase der Volksgemein- 

schaft.«14 
In der Amtskirche kannte man gleichfalls Details aus 

den Konzentrationslagern. Unter anderem wuBte das 
Konsistorium der evangelischen preuBischen Kirchen- 
provinz Brandenburg, daB sich in Sachsenhausen 1600 
»Schwerverbrecher« befanden und weitere 2000 hin- 
zukommen sollten. Das teilte es am 10. Dezember 1936 
dem Oberkirchenrat in Berlin, dieser neun Tage spater 
dem ReichskirchenausschuB mit. Am 22. Februar 1937 
berichtete der Superintendent von Oranienburg von 
1700 Haftlingen, »politische Verbrecher« (!) sowie Sitt- 
lichkeits- und Gewohnheitsverbrecher.15 

Hinzu kamen Feststellungen von anderer Seite. Wi- 
derstandsorganisationen bemfihten sich wie zuvor, in 
Verbindung zu Konzentrationslagern zu kommen, ob- 
wohl dies seit 1933 immer schwerer geworden war. 
Vorrangig beabsichtigten Kommunisten, die politischen 
Haftlinge zu unterstfitzen. Das setzte voraus, Informa- 
tionen zu erlangen. Eine solche seltene Moglichkeit bot 
sich Fanny Mutze-Specht, Sprechstundenhilfe bei einem 
Nervenarzt in Weimar, der auch Buchenwalder SS- 
Leute behandelte. Sie berichtete: »Der illegale Auftrag 
lautete 1938, nach der Errichtung des Konzentrations- 
lagers, Verbindung nach Buchenwald aufzunehmen. Ich 
habe als Sprechstundenhilfe bei Dr. Armin Muller Bezie- 
hungen zu der SS angeknfipft, darunter (zu) Steinbren- 
ner .. . ferner Walter Pohle, Heinz Dieckhoff usw.« 

Die Hauptquellen fur Informationen blieben ent- 
lassene Haftlinge. So schrieb Ernst Wiechert bis Oktober 

11 Ebenda, Nr. 417, Bl. 33f., 
Nr. 785, Bl. 37fT., Nr. 46, 
Bl. 115fif.; ZStA Potsdam, Film 
19462 u. 19458; Klaus Drobisch, 
Proteste gegen Martin Niemol¬ 
lers KZ-Haft 1938, in: Stand- 
punkt, 1982, H. 1, S. 26fT.; Martin 

Niemoller, Briefe aus der Ge- 
fangenschaft. Moabit, hg. von 
Wilhelm Niemoller, Frankfurt/ 
M. 1975, S. 331 ff. 
12 EZA in Berlin, KKA, 
Nr. 550. Bl. 2. 

13 Drobisch, Pfarrer Schneiders 
Schicksal .... S. 106ff.; ders.. 
Proteste gegen die Ermordung 
Paul Schneiders, in: Standpunkt, 
1986, H. 9, S. 236f. - Staemm¬ 
ler wurde deswegen am 25.2.1941 

vom Sondergericht Jena zu einem 
Jahr Gefangnishaft verurteilt. 
14 Klee, S. 203. 
15 EZA in Berlin, EOK, Gene- 
ralia, V 72, Bd. XIII, unfol. 
16 ZPA, St 62/4/20. 
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1939 seinen Bericht uber den »Totenwald« nieder und 
vergrub das Manuskript im Garten. Andere ehemalige 
KZ-Insassen schilderten in auslandischen Vertretungen, 
z. B. Ende 1938/Anfang 1939 britischen Diplomaten, 
Erlebnisse von Buchenwald und Dachau. Wenn sie ins 
Ausland entkommen konnten, berichteten sie dort. So 
gelangten ab Sommer 1938 Angaben uber Buchenwald 
an das britische AuBenministerium. Wilhelm Hausser 
lieB seine Niederschrift uber Dachau im Februar 1939 
dem franzosischen Innenministerium zukommen. Schon 
Mitte 1937 hatte Pater Joseph Spieker offentlich in Chile 
uber die Moorlager gesprochen. Alfred Lomnitz fixierte 
im Juli 1939 in Indien seine Erinnerungen an Heinz 
Eschen in Dachau. Ebenso setzte sich im Exil im 
Spatsommer 1939 Julius Freund an seinen Bericht 
liber Buchenwald. Er fiel ihm nicht leicht. Doch trieb ihn 
»eine unbestimmte Kraft zu schreiben oder driickt mir 
mit hartem Griff die Feder in die Hand. Es sind Todes- 
gespenster, sie stehen neben mir und zwingen mich, fur 
sie alle einen Nachruf zu schreiben, oder die Anklage zu 

verfassen.«17 
Zugleich gab es Mitteilungen, die heimlich an die Exil- 

presse gingen, beispielsweise am 6. September 1938 aus 
Wien, ein Geschaftsinhaber habe in seinem Schaufenster 
Fotos ehemaliger Minister ausgestellt mit der Forderung 
»Nach Dachau!«. Von den sich davor drangenden 
Passanten ware kein Wort der Zustimmung, aber viel 
Entriistung zu horen gewesen. Aus Wien hieB es weiter: 
»Eine gewaltige Schule ist das Konzentrationslager, wer 
da herauskommt, fiirchtet sich vor gar nichts mehr, 
fabelhafte Kerle sollen dort geziichtet werden, besonders 
die politischen Haftlinge im 5. und 6. Jahr. Sie bilden den 
eisernen Kern im deutschen Volk, ihre Bedeutung fur 
die Zukunft ist nicht abzusehen.«18 AuBerdem iiber- 
mittelten auslandische Korrespondenten ihren Blattem 
Informationen, die ihnen zugingen, oder eigene Fest- 
stellungen. 

So konnte die Exil- und die Auslandspublizistik 
weiterhin Enthiillungen uber Konzentrationslager ver- 
offentlichen. Am 16. September 1936meldeteder »Man- 
chester Guardian«, daB in der Nahe des alten Lagers 
Oranienburg ein neues Konzentrationslager entstanden 
ware, in dem sich 4000 politische Haftlinge befanden. 
Die deutsche Gesandtschaft in Stockholm teilte am 
28. Oktober 1937 dem Auswartigen Amt in Berlin mit, 
in Schweden habe man Kenntnis von Buchenwald.19 
Die »National-Zeitung«, Basel, schrieb am 5. Januar 
1938 uber Dachau, sieben Tage darauf uber die Lichten- 
burg und Sachsenburg und die Frauen in Moringen. 

17 Wiechert. S. 134 u. 193; Pa¬ 
pers concerning the Treatment of 
German Nationals in Germany 
1938-1939, London 1939, 
p. 22fT., 9fT. u. 38 ff. bzw. Doku- 
mente uber die Behandlung deut- 
scher Staatsangehoriger in 
Deutschland 1938 — 1939, Lon¬ 
don 1940, S. 25ff., lOff u. 34ff; 

Wirth, S. 158; ZStA Potsdam, 
Reichsministerium fur kirchliche 
Angelegenheiten, Nr. 22263, 
Bl. 148 u. 168; Arch. Dachau, 
Nr. 9394; Freund, S. 14 u. 151. 
18 ZStA Potsdam. Pariser Ta- 
geszeitung. Nr. 94, Bl. 8 u. 
Nr. 281/13, Bl. 2. 
19 ZStA Potsdam, Film 16086. 

Mit Bezug auf eine »United-Press«-Nachricht vermerkte 
die »Neue Ziircher Zeitung« am 7. April 1938, daB vier 
Tage zuvor aus Wien 70 Haftlinge nach Dachau ge- 
bracht worden waren, und nannte einige ihrer Namen. 
Uber die neu mit weiblichen Haftlingen belegte Lichten- 
burg, sich mit zutreffender Zahl auf »Manchester Guar- 
dian« beziehend, sowie ein neues Lager namens SchloB- 
berg im bayerischen Wald berichtete am 24. Juni die 
»Pariser Tageszeitung«. Ahnlich nannte die »Deutsche 
Volkszeitung« zwei Tage spater das neue Lager Schlos- 
senberg, womit in beiden Fallen Flossenbiirg — nahe 
dem SchloBberg gelegen - gemeint war. 

Ab Mitte 1936 publizierte in der Exilpresse: 
die »Rundschau uber Politik, Wirtschaft und 

Arbeiterbewegung« vom 25. Juni einen Artikel zum 
30. Geburtstag von Else Steinfurth im KZ Moringen, 

die »Arbeiter-Illustrierte-Zeitung« am 17. Juni 
uber Sachsenburg und am 1. Juli in einer Sondernummer 
den »Fiihrer durch das Land der 01ympiade«, der eine 
Reihe von Lagern anfiihrte, 

»Neuer Vorwarts« am 26. Juli eine Beilage uber 
Morde in den Moorlagern, am 30. August einen Aufsatz 
uber Frauen in Konzentrationslagern, am 27. Dezember 
eine Betrachtung uber »Die Schande der Konzentra- 

tionslager«, 
»Deutschland-Bericht der Sopade« im August 

Nachrichten aus Dachau, Esterwegen, Hamburg-Fuhls- 
biittel, Moringen und Sachsenburg, im Dezember einen 
Uberblick sowie Angaben liber das Berliner Columbia- 
Haus, Dachau, Esterwegen, Lichtenburg, Sachsenburg 
und — erstmalig erwahnt — Sachsenhausen, 

»Die neue Weltbuhne« am 19. Juni die Schilderung 
der Priigelstrafe in Sachsenburg, am 9. Juli SS-Kar- 

rieren. 
Als umfangreichere Enthiillung erschien 1936 die 

Tarnschrift: Lernen Sie das schone Deutschland kennen. 
Ein Reisefithrer, unentbehrlich fur jeden Besucher der 
Olympiade. Er enthielt Angaben uber und Fotos von 
den friihen Lagern in der Berliner HedemannstraBe, 
Borgermoor, Breslau-Diirgoy, Brandenburg, Breitenau, 
Hamburg-Fuhlsbiittel, Dachau, Hohnstein, Kislau, Ko- 
nigstein, Quednau, Sachsenburg und Sonnenburg sowie 
eine Karte der Konzentrationslager. Beides wurde, wie 
die Gestapo feststellte, zum Teil in anderen Sprachen 
in Nazideutschland verbreitet. Identisch damit war 
offensichtlich eine andere Schrift, die von der Non- 
Soctarian Anti-Nazi League to Champion on Human 
Rights, New York, herauskam und die man ebenfalls 
einschmuggelte. In ihr hieB es: »Fahren Sie dieses Jahr 
nach Deutschland und betrachten Sie die wundervollen 
Konzentrationslager. Heute, nach 3 Jahren Hitlerismus 
sind noch Tausende von Mannern, keines Verbrechens 
iiberfuhrt, in Konzentrationslagern eingesperrt und le- 
ben unter mittelalterlicher Grausamkeit.«20 

20 Der antifaschistische Wider- Faksimiles und 6 originalgetreue 
standskampf der KPD im Spiegel Reproduktionen, zus.gest. und 
des Flugblailes 1933-1945. 240 eingel. von Margot Pikarski u. 
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Weiter erschien in Paris von Bruno Frei: Was geht in 
Deutschland vor? Er erinnerte unter anderem an Centa 
Beimler, Maria Dengler, Ernst Heilmann, Albert Kuntz, 
Hans Litten, Carlo Mierendorff, Theodor Neubauer, 
Carl von Ossietzky und Else Steinfurth. AuBerdem ging 
der von Lilly Becher zusammengestellte und in Paris 
verlegte Band: Der gelbe Fleck. Die Ausrottung von 
500000 deutschen Juden, auf Dachau, Oranienburg und 

andere Lager ein. 
Die in den Niederlanden gezeigte Ausstellung »Olym- 

piade unter Diktatur« enthielt Fotos von SS-Leuten 
und miBhandelten KZ-Haftlingen sowie die Lager- 

ordnung von Esterwegen.21 
1937 veroffentlichten iiber Konzentrationslager: 
»Deutsche Volkszeitung« am 31. Januar iiber die 

Lichtenburg, am 14. November iiber Dachau und am 
21. November iiber Buchenwald sowie am 12. und 
26. Dezember Briefe der in Dachau isolierten Juden, 

»Volks-Illustrierte«, die friihere »AIZ«, am 6. Ja¬ 
nuar etliche Seiten iiber mehrere Lager, vor allem 
Dachau, in Polemik gegen den faschistischen »Illustrier- 
ten Beobachter« vom 3. Dezember des Vorjahres, 

»Deutschland-Informationen des ZK der KPD« 

im September iiber Sachsenhausen, 
»Rundschau . ..« am 5. Mai ebenfalls iiber Sach¬ 

senhausen, 
»Neuer Vorwarts« am 7. und 14. Februar iiber die 

Lichtenburg, am 21. Marz iiber den Mord an WeiBler, 
am 6. Juni iiber Sachsenburg, am 27. Juni und 4. Juli 
iiber Dachau und am 26. September die Himmler-Rede 
vor Wehrmachtoffizieren, offenkundig nach dem von 
der Wehrmacht publizierten Text, sowie am 12. Dezem¬ 
ber Schreiben der isolierten Dachauer Gefangenen, 

»Deutschland-Bericht ...« im Mai iiber Dachau, 
Fuhlsbiittel, Kislau, Lichtenburg, Moringen und Sach¬ 
senburg, im November iiber Buchenwald, Dachau und 

Lichtenburg, 
»Mitteilungen uber die Lage der politischen Ge- 

fangenen« am 29. Januar allgemein iiber Konzentra¬ 
tionslager, am 12. Juni von der Begeisterung in Dachau 
iiber die Abwehr der spanischen Faschisten, am 
13. August eine Denkschrift iiber die Konzentrations¬ 
lager und am 30. Dezember die erzwungenen Briefe aus 

Dachau, 
die »Sozialistische Warte« am 3. Dezember einen 

Gedenkartikel fiir Hans Litten, 
»Deutsche Informationen« am 21. Dezember iiber 

Sachsenhausen, 
»Die neue Weltbuhne« am 11. Marz einen Uber- 

blick, 
»Pariser Tageszeitung« am 2. Februar Himmlers 

AuBerung, Konzentrationslager seien eine »unbedingt 

notwendige Erscheinung«, entnommen einer Passage im 
»Berliner Lokalanzeiger«, die wahrscheinlich mit der 
Rede des Reichsfiihrers SS vor Wehrmachtoffizieren in 
Verbindung stand, am 28. Februar iiber den Tod WeiB- 
lers, am 22. April iiber Sachsenhausen und am 13. De¬ 
zember iiber die isolierten Dachauer Juden. 

Von Stefan Priacel erschien in Moskau: Ernst Thal- 
mann, Mathias Rakosi, Anna Pauker, Tairo Antikainen, 
Albert Kuntz in den Klauen des Faschismus, mit einem 
Bericht uber seinen Besuch in Oranienburg 1934. Der 
Band: Ihr seidnicht vergessen! Gedenk- und Erinnerungs- 
tage, in Paris verlegt, gedachte vieler KZ-Opfer und 
Eingekerkerter, darunter Albert Buchmann, Martha 
Claus, Ottomar Geschke, Ernst Grube, Anton Saefkow 
und Walter Stoecker. Er enthielt auch den Brief Franz 
Stenzers, in dem er sich 1933 urn Frau und Kinder 
sorgte. Das Buch: Deutsche Frauens chick sale, heraus- 
gegeben von der Union fiir Recht und Freiheit in 
London, stellte unter anderem Berichte iiber weibliche 
KZ-Haftlinge zusammen und nannte Frauen, deren 
Manner in Lagern umgebracht worden waren. Em 
Vorwort von Thomas Mann forderte: »Fort mit den 
Konzentrationslagern!« AuBerdem brachten Felix Bur¬ 

ger und Kurt Singer (Kurt R. Grossmann und Kurt 
Deutsch) in Zurich eine Biographie Carl von Ossietzkys 
heraus, die auch dessen Leiden in Konzentrationslagern 

schilderte. .r. 
1938 schrieben Exilzeitungen und -zeitschritten. 
»Deutsche Volks-Zeitung« am 27. Februar anlaB- 

lich des Todes Littens, am 13. Marz der Verschleppung 
Niemollers, am 22. Mai im Gedenken an Ossietzky, am 
12. Juni der Flucht zweier Haftlinge aus Buchenwald 
und der Deportation von Osterreichern nach Dachau, 
am 19. Juni iiber Buchenwald, am 11. September den 
Tod von Heinz Eschen und Kurt Lowenstein und am 
25. September wiederum iiber Buchenwald, 

»Deutschland-Information ...« in Nr. 2 zu den 

Schicksalen Littens und Niemollers, in Nr. 7 Buchen¬ 

wald, . .... 
»Rundschau .. .« am 10. Marz iiber Niemoller, am 

7 Juli Proteste gegen die Auslieferung eines der Bu- 
chenwald-Fluchtlinge durch die CSR-Regierung , am 
7 Juli wiederum Niemoller, am 25. August Buchenwald, 
am 6. Oktober Dachau, am 17. November die nach dem 
Pogrom in Konzentrationslager verschleppten Juden, 
am 22. und 29. Dezember die Hinrichtung Forsters in 

Buchenwald, _ 0 , 
»Neuer Vorwarts« am 20. Marz uber Sachsen- 

hausen und Niemoller, am 24. April Osterreicher in 
Dachau, am 26. Juni gegen die Auslieferung des aus 
Buchenwald in die CSR Entkommenen und am 

22. August iiber Buchenwald. 

Gunther Uebel, Berlin 1978, Bei- 
lage III; ZPA, PSt 3/320 u. 25. - 
Walter Wiclair, Von Kreuzburg 
bis Hollywood, Berlin 1975, 
S. 132, meint offenbar auch die 

KZ-Karte, allerdings in Holly¬ 
wood hergestellt, die er auf 1938 
datiert. 
21 ZPA, PSt 3/321; ZStA Pots¬ 
dam, Film 19686. 

22 S. dazu Wilhelm Eildermann, 
Deutschland, Tschechoslowakei, 
Frankreich, Algerien, Sowjet- 

union - Stationen eines langen 
Weges, in: Im Kampf bewdhrt, 

S. 494. 
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»Deutschland-Bericht ...« im August iiber Bu- 
chenwald und Sachsenhausen, im Dezember die in Lager 
deportierten Juden und Buchenwald, 

»Mitteilungen ...« am 29. April wegen osterreichi- 
scher Gefangener in Dachau, am 21. Juni der erwahnten 
Auslieferungsabsicht, 

»Deutsche Mitteilungen« am 14. April iiber Dach¬ 
au und am 1. Mai Esterwegen und osterreichische KZ- 
Haftlinge, 

»Pariser Tageszeitung« am 27. Januar anlaBlich der 
fiinfjahrigen Existenz von Konzentrationslagern, am 
18. Februar des Todes Littens, am 7. Marz der Deporta¬ 
tion Niemollers, am 23. Mai der Flucht aus Buchenwald, 
und am 15. November der Verschleppung von Po- 
gromopfern nach Dachau, 

»Das Tage-Buch« am 19. November wegen angeb- 
lich Asozialer in Buchenwald. 

An umfangreichen Schriften erschienen von Wilhelm 
Pieck, Deutschland unter dem Hitlerfaschismus. Wie 
lange noch? in Paris, worin er unter anderem die Lager 
aufzahlte und an Frauen und Kindern in Konzentra¬ 
tionslagern erinnerte, sowie ebenfalls in Paris: Hitlers 
Geisel, mit Kurzbiographien von Haftlingen und Details 
iiber die Lagerzustande. 

1939 gingen folgende Exilperiodika auf Konzentra- 
tionslager ein: 

»Deutsche Volks-Zeitung« am 21. Januar mit Zah- 
lenangaben, am 26. Februar auf die Hinrichtung For¬ 
sters, am 19. Marz auf den Tod Walter Stoeckers in 
Buchenwald, am 16. Juli Buchenwald und am 6. August 
die dortige Ermordung Paul Schneiders. 

»Deutschland-Information ...« in Nr. 1/2 auf 
Dachau und in Nr. 5/6 auf die Toten in Buchenwald, 
mit 800 fiir 1938 ziemlich genau, 

»Kommunistische Internation a le« in Nr. 2 eben¬ 
falls auf Buchenwald, 

»Rundschau ...« am 5. Januar auf Dachau, am 
16. Marz und 5. April den Tod Stoeckers, am 29. Juni 
Niemoller, am 3. August die Ermordung Schneiders, 

»Deutschland-Bericht ...« im Februar auf Dach¬ 
au, im Juli Buchenwald und Dachau, 

»Pariser Tageszeitung« am 13. Juni auf Buchen¬ 
wald, am 23. und 27. Juni das Buchenwald-Lied, am 
29./30. Juli den Tod Schneiders. 

Ein Teil der Zeitungen gelangte auch in den Nazistaat, 
so in das hallische Gebiet das KPD-Organ »Deutsche 

Volks-Zeitung« mit seinem Bericht iiber die Hin¬ 
richtung Forsters.23 

AuBerdem veroffentlichte die Deutsche Volkshilfe, 
Abschnittsleitung Saarpfalz, in ihren Informationen 
iiber den Naziterror im ersten Halbjahr 1939 einen 
langeren Bericht iiber Buchenwald mit genauer Namens- 
nennung und Charakteristik der SS-Verantwortlichen 
und des kriminellen Lageraltesten. 

An Einzelpublikationen erschienen in Paris, heraus- 
gegeben vom Internationalen Zentrum fur Recht und 

23 ZPA, PSt 3/25. 

Freiheit in Deutschland: Nazi-Bastille Dachau. Schicksal 
und Heldentum deutscher Freiheitskampfer, Darstellung 
und Berichte vorwiegend iiber die ersten Jahre, sowie in 
Zurich und Paris: Der Pogrom mit Haftlingsmitteilun- 
gen und Zeitungsberichten, unter anderem iiber Bu¬ 
chenwald und Sachsenhausen sowie die Protestaktionen. 
Hinzu kam die Schrift: Theodor Eicke. Aus dem Leben 
eines der grofiten Sadisten und Morders aller Zeiten. 
Sie erschien unter der Tarnbezeichnung: Der Geist des 
neuen Staates. Dokumente zur Zeitgeschichte. Das Heft 
skizzierte Eickes Karriere und Untaten, charakterisierte 
die ihm unterstellten SS-Einheiten und eine Reihe der 
Konzentrationslager, darunter Mauthausen (erstmals 
erwahnt), und sagte die Verscharfung des Terrors und 
die Erweiterung des KZ-Systems in dem vom deutschen 
Faschismus vorbereiteten Krieg voraus. Es schloB mit 
den Worten: »Einst kommt der Tag der Freiheit, dann 
wird das deutsche Volk auch iiber dieses Scheusal zu 
Gericht sitzen. Dann werden die Racher aufstehen, und 
Theodor Eicke erhalt seinen verdienten Lohn.«24 

Diese Zuversicht beseelte nicht wenige der Exil- 
schriften. Dennoch konnten sie aus erklarlichen Griin- 
den kaum Angaben iiber den Widerstandskampf in 
Konzentrationslagern vermitteln. Den ungebrochenen 
Geist der politischen Haftlinge bezeugten jedoch auf 
eindringliche Weise nach dem Moorsoldaten-Lied das 
Buchenwald- und das Dachau-Lied von Jura Soyfer und 
Herbert Zipper, die bald im Ausland bekannt, dort 
gesungen und auch von Rundfunk gesendet wurden.25 

In der Mehrheit wollten die KZ-Berichte nicht allein 
NS-Verbrechen enthiillen, sondern vor allem menschlich 
Fiihlende in aller Welt bewegen und sie zu Protesten 
und zum Kampf gegen den Faschismus aufriitteln. 

Dem dienten auch Publikationen auslandischer Zei¬ 
tungen. So veroffentlichte der sozialdemokratische 
»Volkswille«, Karlovy Vary, im Februar 1937 eine Serie 
iiber Sachsenburg, die »Isvestija« am 18. Februar Auszii- 
ge aus der Lichtenburger Lagerordnung, »Sozial-Demo- 
kraten«, Kopenhagen, am 26. Oktober einen Haftlings- 
bericht iiber Dachau oder »The New Statesman and 
Nation« am 13. November — nach eigenen Angaben 
auf Mitteilungen von SS-Leuten basierend — ebenfalls 
Fakten iiber Dachau. Die »Prager Presse« unterrichtete 
am 13. Juli 1938 unter Berufung auf »Daily Telegraph« 
dariiber, daB 1200 jiidische Biirger Berlins in dem im 
Bau befindlichen Buchenwald inhaftiert worden seien, 
»Manchester Guardian Weekly« am 20. August iiber 
Juden in Buchenwald und iiber 145 ermordete KZ- 
Haftlinge, darunter Hans Litten, und »Pravo Lidu 
vecerni«, Prag, am 15. November, ebenfalls mit Bezug 
auf »Daily Telegraph«, daB nach dem Pogrom 25000 Ju¬ 
den in Konzentrationslager verschleppt wurden. Des- 
weiteren widmeten sich »New Statesman and Nation« 
vom 19. Marz 1938 dem Schicksal Littens, »Manchester 

24 Eicke wurde am 26. Februar Totenkopf-Division in der 
1943 als Kommandeur der SS- UdSSR abgeschossen. 

25 Lieder ..., S. 78 u. 96. 

334 



Paris, Ends Februar '937 

A 

Sehr geehrter Herr Reichskanzler! 

Vier Jahre sind verflossen, seit Sie Ihr Regime in Deutschland errich- 
teten. Doch die Tore Ihror Gefaengnisse und Ihrer Konsentrationslager bleiben fuer 
tausende von Deutschen geschlossen. Sie sind dort von aller «/eU isoliert, nur well 
sie das Verbrechen begangen haben, fuer den Frieden einzutreten und sich zu einer 
Weltanschauung zu bekennen, die nicht nit der des Nationalsozialisous uebereinstinnt. 

In dem Augenblick, wo die oeffentliche lieinung aller Laender und beson- 
ders auch Ihrea Landes eine Uassnahme der Verscehnung und Menschlichkeit erwartete, 
erfahren wir von einer neuen Hinrichtungi der des ehenu'.igen Frontkaempfers Johannes 
Eggert. Nachdem schon Rudolf Claus (Kriegsbeschaedigter), Edgar Andre und so viele 
andere ehemalige Frontsoldaten fuer ein aehnliches Verbrechen dasselbe Scnicksal er- 
leiden mussten, warden davon heute wieder die Verurteilten von Neukoelln bedroht.... 

Seit Ihren Ifechtantritt, deesen vierjaehrigen Gedenktag Sie kuerzlich 
gefeiert haben, sind in Deutschland 122 Todesurteile gefaellt und davon 70 ausgefuehrt 
worden. Uaehrenddem haben andere Laender, mit verschiedenartigsten Regierungsformen 
fuer politische Gefangene ihres Landes eine Amnestie erlas9en« 

Zur gleichen Zeit, da Eggert hingerichtet wurde, hat ein Staat (Italien), 
mit dem Sie, Herr Reichskanzler, Ihre ideologische Verbundenheit betonen, erne Am - 
nestie zu Gunaten einer gewissen Anzahl von Nicht-Faschisten und Pazifisten verkuendet. 

Selbstverstaendlich ist es uns nicht unbekannt, dass diese Amnestien 
we it davon entfernt sind, auf Vollstaendigkeit Anspruch erheben zu koennen. Ei^Ze 
von ihnen sind in Bezug auf die Anzahl der befreiten Haef clinge sehr beschraenkt, 
und wir haben den heissesten Wunsch, dass weitere umfassendere Hassnahmen folgen. 

Aber dennoch steht fest, duss diese Amnestiedekrete, die Menschenleben 
retteten, seitens ihrer Urheber eine gewisee Beruecksichtigung des Volkswillens * 

ausdruecken•.•• 

Glauben Sie nicht, Herr Reichskanzler, dass jene nenschlichen,familiaeren, 
und sozialen Ueberlegungen, die in alien Voelkern lebendig sind, die aber Ihre Regie- 
rung aus ihrem Programs auszuschliessen scheint, von dem aeutschen Volk ebenso wie 
von alien anderen Voelkern als heilig angesehen werden? 

Was uns anbetrifft, so sind wir ueberzeugt, dass das deutsche Volk hin- 
ter keinem anderen Volke auf dem Felde der Humanitaet zurvscksteht. Wir bewundern viel 
zu sehr das Deutschland eines Goethe und Hegel, eines Beethoven und Wagner, um d-aran 
auch nur einen Augenblick zu zweifeln. 

Wir glaubon, Herr Reichskanzler, die oeffentliche Weltmeinung ueberein- 
stimnend mit der Auffussung des deutschen Voikos auszudrueckon, wenn wir uns an Sie 
wenden, doa Blutstrom Einhalt zu bieten, dass auch Sie die Letenden lhren Familien 
wiedorgeben und alio politischen Gefangenen die Ihre Gefaengnisso und Konzentrations- 
lager bovoelkerr, amnestieren- 

Gozeichneti Fabrien ALBERTIN, Kanuerabgeordnoter, Paris 
UONNERVILLE, Kammerabgeordneter, Paris, 
Philippe SERRE, Kammerabgeordneter, Paris, 
N0GUEPJ5S, Rechtsanwait am Gericht, Paris* 
Henry TORRES, Rechtsanwait am Gericht, Paris, 
iiarie VERONS, Sechtsanwalt am Gericht, Paris, 
Alexandre ZEVA3S, Rechtsanwait am Gericht, Paris- 
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Guardian« am 14. Juni dem Niemollers, und die »Natio- 
nalzeitung«, Basel, schilderte am 24. Dezember die Hin- 
richtung Forsters in Buchenwald. Am 12. August 1939 
veroffentlichte das franzosische Blatt »L’Ordre« eine 
ihm von dem Sozialdemokraten Max Braun iibermittelte 
angebliche Gestapo-Statistik. Danach hatte es am 
10. April des Jahres 162734 Schutzhaftlinge gegeben.26 
Diese Zahl war betrachtlich fiberhoht. Hingegen ent- 
sprach die Schatzung der kommunistischen »Deutschen 
Volks-Zeitung« vom 29. Januar 1939, Ende des vergan- 
genen Jahres waren 60000 Gefangene in Konzentra- 
tionslagern gewesen, der Wirklichkeit. 

Die Interventionen zugunsten von KZ-Haftlingen aus 
dem Ausland hielten an. AnlaBlich der Olympiade 1936 
vermerkte die Gestapo unter anderem Proteste gegen die 
fortdauernde Einkerkerung von Carlo Mierendorff, Carl 
von Ossietzky und Kurt Schumacher. Anfang 1937 
verlangten 200 Amsterdamer in einem Schreiben an den 
Vertrauensrat im Krupp-Konzern die »Mitwirkung an 
einer Amnestie fur alle politischen Flfichtlinge und in 
Konzentrationslagern untergebrachte Haftlinge«. Ein 
im Mai 1937 bei der Kanzlei des Ffihrers der NSDAP 
aus Chicago eingegangener gedruckter Einspruch for- 
derte unter anderem von Hitler: »1. Aufhebung aller 
Konzentrationslager, 2. Freilassung aller politischen 
Gefangenen (Freiheitshelden), 3. Freilassung aller Ge- 
fangenen aus der sogenannten Schutzhaft, 4. Bestrafung 
aller begangenen Verbrechen an politischen Gefan¬ 
genen.« Im Juni fand in Zurich ein Basar fur die 
Angehorigen von KZ-Haftlingen statt. In Prag erinnerte 
am 20. Februar 1938 ein Rundschreiben daran, daB 
60 Konzentrationslager mit mehr als Zehntausend In- 
sassen existierten, in denen es Prfigelbocke und Morde 
gab. Es trat dafiir ein, einen Aufruf der Union fur Recht 
und Freiheit zu unterzeichnen, und regte an, in Berlin 
nach dem Schicksal von namentlich genannten politi¬ 
schen Gefangenen zu fragen, darunter Geschke, Mieren¬ 
dorff, Neubauer, Niemoller, Schumacher und Stoecker. 
Eine Versammlung im Prager Gewerkschaftshaus am 
1. Marz solidarisierte sich mit den KZ-Haftlingen.27 

Eine der groBen Manifestationen fur die politischen 
Haftlinge des Naziregimes fand am 4. Juli 1936 in 
Brussel statt. Auf ihr sprachen Vertreter von acht 
Organisationen sowie zwei kommunistischen und sozial- 
demokratischen Parteien, der 2. Biirgermeister von Brno 
und mehrere Professoren der Briisseler Universitat. An 

26 Gunther Weisenborn, Der 
lautlose Aufstand. Bericht uber 
die Widerstandsbewegung des 
deutschen Volkes 1933— 1945, 
Frankfurt/M. 1974, S. 175. — 
Auch die bis in die jungste Zeit 
derselben Quelle entnommene 
Angabe fiber Justizhaftlinge mit 
27396 politischen Angeklagten 
und 112432 politisch Verurteil- 
ten traf nicht zu. Am 30. 6. 1939 
gab es 98799 Justizgefangene al¬ 

ler Kategorien im gesamten Nazi- 
machtbereich (Deutschland im 
zwei ten Weltkrieg, Bd. 2: Vom 
Uberfall auf die Sowjetunion bis 
zur sowjetischen Gegenoffensive 
bei Stalingrad [Juni 1941 bis No¬ 
vember 1942], Autorenkollektiv 
unter Karl Drechsler unter Mit- 
arbeit von Klaus Drobisch u. 
Wolfgang Schumann, Berlin 
1975, S. 417). 

der am folgenden Tag zusammentretenden Europai- 
schen Konferenz fur die Freilassung der politischen 
Gefangenen in Deutschland nahmen uber 200 Delegierte 
aus zehn Landern teil. Ihnen lagen GruBworte von 
Thomas Mann und Ernst Toller vor. Neben auslandi- 
schen Rednern verschiedener politischer Richtungen 
sprachen Rudolf Breitscheid und Kurt Rosenfeld sowie 
zwei ehemalige Haftlinge. Sie schilderten die faschisti- 
schen Verbrechen und verlangten die Entlassung der 
politischen Gefangenen. Briisseler Professoren sollten 
ein entsprechendes Schreiben an Hitler der deutschen 
Botschaft in Belgien fibergeben. Ein Manifest forderte 
die Offentlichkeit auf, fur die Befreiung der aus politi¬ 
schen, religiosen und rassischen Griinden Verfolgten zu 
kampfen. Die Konferenz fand einen groBen Widerhall 
in der auslandischen und in der Exilpresse. Die Tarnbro- 
schiire »Besucht das schone Niirnberg« sollte im Nazi- 
staat fiber die Tagung und ihre Forderung informieren 
und damit zu Protesten anregen. Eine ahnliche europai- 
sche Konferenz fur Recht und Freiheit in Deutschland 
fand am 13. und 14. November 1937 in Paris statt. Das 
gleichnamige internationale Zentrum in der franzosi- 
schen Hauptstadt sandte am 12. Oktober 1938 an den 
britischen Premierminister und den franzosischen Mini- 
sterprasidenten Listen mit den Namen von durch das 
NS-Regime eingekerkerten Staatsbfirgern der CSR. Sie 
wurden gleichfalls in die Forderungen der Internationa- 
len Konferenz zur Verteidigung von Demokratie und 
Menschenrechte am 13. und 14. Mai 1939 in Paris ein- 

bezogen.28 
Die Zusammenkiinfte betrachteten, wie Thomas Mann 

in dem Text formulierte, den er Ende 1936 dem Presi¬ 
dium der Standigen Kommission fur eine politische 
Vollamnestie in Deutschland zur Verfiigung stellte, die 
Konzentrationslager als »Leidensstatten, die fur viele 
Millionen Menschen ein Ausdruck niedriger Rachsucht 
und brutaler Rechtsverachtung sind«, und ihre Insassen 
als »Gesinnungsmartyrer«. Deshalb lautete eine zentrale 
Forderung: »Fort mit den Konzentrationslagern!« Wie 
die »Deutsche Volkszeitung« am 13. Dezember 1936 
druckten viele Blatter seine Worte ab. 

Hitler reagierte am 3. Marz 1938 gegenfiber dem briti¬ 
schen Botschafter nach dessen Frage beziiglich Nie¬ 
mollers mit dem abweisenden Satz, GroBbritannien 
stehe es nicht zu, an Konzentrationslagern Kritik zu 
fiben. Bei einer Rede in Saarbrficken erklarte er: Er- 
kundigungen fiber das Schicksal von Deutschen und 
Reichsangehorigen seien nicht am Platze. Das Auswar- 
tige Amt teilte dies am 12. Oktober alien Vertretungen 
mit und ffigte hinzu, derartige Einsprfiche seien kfinftig 
zurfickzuweisen.29 

27 ZPA, PSt 3/320 u. St 3/783; 28 ZStA Potsdam, Film 16415; 
ZStA Potsdam. Film 15285 u. ZPA, PSt 3/174, St 3/437 u. 436. 
16086; SUA, Prag, PP 1931-40, 29 Papers.... S. 5 bzw. Doku- 
P 87/22/1532/13934/38. mente .... S. 6; ZStA Potsdam, 

Film 16415. 
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A-Fall 

Nach den ersten Annexionen bis Fruhjahr 1939 plante 
der deutsche Faschismus weitere Uberfalle. Das Endziel 
hatte Hitler schon am 10. Februar 1939 vor Heeresoffi- 
zieren umrissen: »a) Herrschaft in Europa, b) Weltherr- 
schaft fur Jahrhunderte.« Deutlich skizzierte er die 
einzelnen Schritte am 8. Marz fiihrenden Unterneh- 
mem, hohen Nazifiihrern und Generalen. Die eine 
Woche spater folgende Besetzung der Tschechoslowakei 
voraussetzend, nannte Hitler als nachstes Opfer den 
ostlichen Nachbarn: »Deutsche Herrschaft iiber Polen 
ist notwendig, um polnische Lieferung landwirtschaft- 
licher Produkte und Kohle fur Deutschland zu sichern.« 
Auch die Balkanstaaten zahlten zu den »lebenswichti- 
gen« Gebieten. »Der Fall Polens sowie auch ange- 
messener Druck wird sie unzweifelhaft dazu bringen, 
klein beizugeben.« Dies sei bis 1940 zu erreichen, dann 
musse Frankreich von der europaischen Landkarte 
verschwinden und GroBbritannien beherrscht werden. 
Und am 13. Marz auBerte sich ein Mitarbeiter des 
Auswartigen Amtes iiber den fur das Regime ausschlag- 
gebenden Uberfall, der die Hegemonie des deutschen 
Imperialismus in Europa und seine Dominanz in der 
Welt abrunden und sichern sollten: »Im Verlauf der 
Verwirklichung der weiteren deutschen Plane bleibt der 
Krieg gegen die Sowjetunion die letzte und entscheiden- 
de Aufgabe der deutschen Politik.«1 

Beim Sicherheitsdienst machte man sich Gedanken 
iiber die weitere Organisation des Uberwachungs- und 
Verfolgungsapparates. Sie fanden ihren Niederschlag 
unter anderem in einer Denkschrift der Stabskanzlei des 
SD vom 24. Februar 1939. Zweck der Uberlegungen 
war die »Garantierung der inneren Sicherheit« im A- 
Fall, namlich dem Entfesseln des Krieges. »In der 
weiteren konsequenten Durchfiihrung der politischen 
Entwicklungslinie der SS, d. h. im ProzeB der Verschmel- 
zung von Polizei und SS«, sei die »Schaffung des 
Reichssicherheitsdienstes (Verschmelzung SD-Sipo)« 
durch »sinnvolle Zusammenlegung der gemeinsamen 
Reichszentralstellen« ein »weiterer Meilenstein«. In der 
Ausarbeitung tauchte schon der Name Reichssicher- 
heitshauptamt auf. Dafiir seien sechs Amter (I Verwal- 
tung und Recht, II Forschungsamt, III Nachrichten- 
dienst Inland, IV Nachrichtendienst Ausland — die SD- 
Amter —, V Abwehr und politische Exekutive — d. h. 

1 Deutschland im zweiten Welt- 
krieg. Band 1: Vorbereitung, 
Entfesselung und Verlauf des 

Krieges bis zum 22. Juni 1941, 
Autorenkollektiv unter Gerhard 
Hass, Berlin 1974, S. 146f. 

die Gestapo — und VI Verbrechensbekiimpfung — also 
die Kriminalpolizei) zusammenzufassen. Als spatesten 
Termin der Umorganisation nannte sie den 1. Oktober 
1939. Eine undatierte Studie »Grundsatzliche Gedanken 
zur Neugliederung«, die sich mit der Geheimen Staats- 
polizei befaBte, stimmte der neuen Struktur zu und 
verwies auBerdem auf das Interesse der »militarischen 
Stellen, unter Zugrundelegung der Theorie des Totalen 
Krieges auch die Beobachtung der politischen Entwick- 
lung im In- und Ausland wenigstens in der Spitze total 
zu beherrschen«. Der oder die Verfasser gab(en) wegen 
der zu erwartenden Anlaufschwierigkeiten zu bedenken, 
die Zusammenlegung und Neugliederung »erst dann 
vorzunehmen, wenn die in Aussicht genommenen gro- 
Beren Aufgabcn gelost sind«.2 Zweifellos waren damit 
Terroraktionen bei Kriegsbeginn gemeint. 

Ein ErlaB Hitlers vom 18. Mai sah vor, daB zu den 
14000 Mann in den SS-Totenkopfverbanden 25000 aus 
der Polizeiverstarkung treten sollten. Offenbar deswegen 
unterstellte sich Himmler mit Befehl vom 6. Juni Eicke 
ab 1. Juli unmittelbar. Nach dessen Meldung umfaBten 
die SS-Totenkopfeinheiten Mitte des Jahres 22033 Mann, 
davon 755 OfTiziere und 5005 Unterfuhrer. An Hand- 
feuerwaffen verfugten sie neben Pistolen iiber 19642 Ka- 
rabiner, 1458 Maschinenpistolen, 486 leichte und 325 
schwere Maschinengewehre. Auf Grund von Befehlen 
vom 23., 24. und 26. August erfolgte die Einberufung 
von Polizeiverstarkungen zu Konzentrationslagem. Auch 
altere Wachmannschaften sollten sich bis zum 31. August 

dort einfinden.3 
Der vom 17. Juli datierende Haushaltsplan fur das 

Rechnungsjahr 1939 entsprach hingegen noch anderen 
Voranschlagen. (Vgl. Tabellen 45, 46 und 47) 

Den SS-Leuten in den Totenkopfverbanden sollten 
19 Millionen, denen in den KZ-Kommandanturen 1,5 
Millionen RM fur Besoldung, 2325000 RM als ein- 
malige Ausgabe und 2876000 RM als standige Kosten 
fur Unterkiinfte, 3758000 als fixe Angaben fur Beklei- 
dung und 5330000 RM fur Verpflegung zur Verfiigung 
stehen, d. h. fur Bekleidung je Mann 2454, fur Verpfle¬ 
gung pro Kopf und Tag 0,95 RM. Im Etat standen auch 
fur fiinf Pferde Futterkosten in Hohe von 2963, also 

pro Tag und Pferd 1,62 RM. 
Der Haushalt 1939 ging bei Haftlingen von einer Zahl 

von 30000 aus. Fur sie sah er vor: fur Bekleidung 

2 ZStA Potsdam, Film 626 u. 
1174. 
3 Syndor jr., S. 34; Wegner, B., 

S. 102; BA Koblenz, Sammlung 
Schumacher, Nr. 437; ZStA Pots¬ 
dam, Film 4159. 
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Tabelle 45 

Ausgaben fur bewafTnete SS-Einheiten nach dem Etat 1939 

Gliederung Betrag in RM 

Insgesamt 294311300 
davon fur: 
Verfugungstruppe 159144000 
Totenkopfstandarten 85803000 
Polizeiverstarkung 18800000 
Konzentrationslager 21462000 

Quelle: ZStA Potsdam, Fall XI, Nr. 485, Bl. 96. 

Tabelle 46 

Starke der SS-Totenkopfverbande nach dem Haushaltsplan 1939 

Einheit Offi- 
ziere 

Unter- 
fuhrer 

Mann- 
schaften 

Ange- 
stelle 

zusammen 

Insgesamt 
davon: 

700 3414 11198 184 15496 

Gruppenkommando 
4 Totenkopf¬ 

28 90 81 — 199 

standarten je 
Wachkommando 

124 678 2371 46 12876 

Flossenburg 
2 Erganzungs- 

8 56 254 - 328 

sturmbanne je 16 152 480 8 1312 

Quelle: BA Koblenz, NS 3/479, Bl. 11 If. 

Tabelle 47 

Starke der KZ-Kommandanturen nach dem Budget 1939 

Offi- 
ziere 

Unter- 
fiihrer 

weibliche 
Hilfskrafte 

zusammen 

Insgesamt 
Inspektion der 

67 713 100 880 

Konzentrationslager 
Buchenwald, Dachau 

5 2 - 7 

Sachsenhausen je 
Flossenburg, 

13 171 — 552 

Mauthausen je 9 81 — 180 
Ravensbriick 5 36 100+ 141 

+ Davon 2 Oberaufseherinnen, 83 Aufseherinnen, 2 Arztinnen, 10 
Schwestern und 3 Schreibkrafte. 

Quelle: ZStA Potsdam, Fall XI, Nr. 485, Bl. 91 f. 

43,45 RM pro KZ-Insassen, aber iiberhoht zusam- 
men: 2011 500 RM, fur Verpflegung 60 Pfennige je Ge- 
fangenen und Tag, insgesamt 6570000 RM, fur Kran- 
kenbehandlung und Medikamente 635000 RM, d. h. 
rund 21 RM fur jeden Haftling, da in dieser Bud- 
getgruppe schon von 33000 KZ-Insassen die Rede war.* * * 4 

4 ZStA Potsdam, Numberger NG-4456; BA Koblenz, 
Nachfolgeprozesse, Fall 11, NS 3/479, Bl. 111 flf. 
Nr. 485, Bl. 86ff., Dok. 

Einen knappen Monat, bevor dieser Haushalt fixiert 
worden war, am 23. Juni, hatte der Reichsverteidigungs- 
rat unter Gorings Vorsitz und mit Beteiligung von Ver- 
tretem des Militars, des Verwaltungsapparates, der 
NSDAP und der SS unter anderem iiber die kiinftigen 
Arbeitseinsatze von KZ-Haftlingen im bevorstehenden 
Krieg gesprochen. Das Protokoll vermerkte, zu »beach- 
ten« sei, daB die Konzentrationslager »im Kriege starker 
belegt werden«.5 

Wohl im sachlichen Zusammenhang mit den Uberle- 
gungen im Reichsverteidigungsrat und zeitlich verbun- 
den mit denen zur Haushaltsplanung kam das Gestapa 
auf die Ubergabe von Justizhaftlingen zuriick. Jedenfalls 
suchten am 22. Juli einige seiner Ressorts, wo Giirtners 
Antwort an Himmler, wegen Hochverrats Verurteilte in 
einer speziellen Haftanstalt einzukerkern, und der Ver- 
merk geblieben waren, daB die Gestapo an der urspriing- 
lichen Absicht festhalte, die zu Sicherungsverwahrung 
Verurteilten an die Lager auszuliefern. SS-Gruppen- 
fiihrer Martin Bormann schrieb am 26. Juli Lammers, 
nach einer Besichtigung des KZ Sachsenhausen im 
Friihjahr unterstiitze er die Anregung Himmlers. Lam¬ 
mers teilte dann am 8. August dem Reichsjustizminister 
mit. Hitler habe angeordnet, »samtliche entbehrlichen 
Sicherungsverwahrten dem Reichsfiihrer SS zur Verfii- 
gung zu stellen«. Uber die auBeren Griinde legte der 
Staatssekretar im Justizministerium, Roland Freisler, 
am 14. August den Leitern der Sicherungsanstalten der 
Justizverwaltung dar: »Dies sei darauf zuruckzufiihren, 
daB die KZ durch den Gnadenakt des Fiihrers anlaBlich 
seines 50. Geburtstages in der Belegung stark zuriick- 
gegangen und dort gegenwartig mit bedeutenden Mitteln 
aufgezogene Betriebe offenbar nun ungenutzt seien.«6 

Daneben lief die Suche nach Standorten fur neue 
Konzentrationslager. Der SS-Verwaltungschef Pohl 
schrieb am 19. Juli an das Reichsfinanzministerium, die 
SS benotige die Wiilzburg oberhalb WeiBenburg in 
Bayern »fur Schutzhaftlinge, die keine Verbrecher sind, 
die jedoch im Interesse der Staatssicherheit interniert 
werden miissen«. Diese Absicht, die eher prominente 
Gefangene betraf, wurde spater fallengelassen.7 

Wahrenddessen stellten in der Freien Stadt Danzig die 
ortlichen Machthaber, vermutlich der Nazigauleiter 
Arthur Forster, im Juli unter dem SS-Obersturmbann- 
fiihrer Max Pauly 200 SS-Leute ab, zusatzliche Haft- 
statten fiir miBliebige Burger, darunter Polen, zu schaf- 
fen. Dazu gehorte eine Schule neben dem Polizei- 
prasidium. AuBerdem begann in der selben Zeit 36 Kilo¬ 
meter ostlich von Danzig bei Stutthof der Aufbau eines 
neuen Lagers in einem Waldgebaude, das auf drei Seiten 

von Wasser, an der vierten Seite von Sumpf umgeben 
war. Sollte es jenes Konzentrationslager in OstpreuBen 
sein, von dem im Schnellbrief des Chefs der Sicherheits- 
polizei vom 28. September 1938 im Zusammenhang mit 

5 IMG, Bd. 33, S. 147fT., Dok. R 22/1429, Bl. 106, 104 u. 91. 
PS-3787. 7 BA Koblenz, R 2/12 163, 
6 ZPA, St 3/177; BA Koblenz, Bl. 70. 
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Verhaftungen nach der A-Kartei die Rede war? Jeden- 
falls stand es bei Auslosung des A-Falles als Zivilge- 
fangenenlager Stutthof unter Pauly bereit, ab 2. Septem¬ 
ber polnische Gefangene dort einzukerkern.8 Hinzu trat 
— ebenfalls unter Pauly — das Lager bei Grenzdorf, 
das laut Bericht der Zeitung »Der Danziger Vorposten« 
vom 26. Juli seit Oktober 1938 fur angebliche Arbeits- 
verweigerer unter Polizeikommando existierte. 

In den letzten Augusttagen 1939 wurden die ersten 
polnischen Haftlinge nach Sachsenhausen verschleppt. 
Sie gehorten der organisierten polnischen Minderheit in 
Deutschland an, und die SS-Schergen in Sachsenhausen 
lieBen ihre ganze Niedertracht an ihnen aus. Ein gleiches 
Schicksal bereitete die Gestapo Mitte August fur Tsche- 
chen vor, die in Deutschland arbeiteten. AuBerdem hatte 
schon am 7. Juli das Reichskriminalpolizeiamt ange- 
ordnet, alle kriminell Vorbestraften und deswegen Wehr- 
unwiirdigen sowie alle NichtseBhaften in Listen zu 
erfassen und sie im Mobilmachungsfall in Konzentra- 
tionslager zu schleppen.9 

Die Vorbereitungen zu Verhaftungen entsprechend 
der A-Kartei intensivierten sich im Sommer 1939. So wies 

am 13. Juli der Inspekteur der Sicherheitspolizei im 
Wehrkreis VI die Gestapo-Stellen Aachen, Bielefeld, 
Dortmund, Diisseldorf, Koln, Munster und Osnabriick 
detailliert in das Vorgehen im Zusammenwirken mit den 
Landraten ein und teilte ihnen die vorlaufigen Haft- 
statten zu, zumeist Polizeigefangnisse und Justizan- 
stalten, aber auch das Arbeitslager Brauweiler. Die 
Leiter hatten sich schon Verpflegung fiir die zu erwar- 
tenden Haftlinge gesichert. Nach etwa zehn Tagen 
erfolge dann der Abtransport nach Sachsenhausen, 
wobei mit rund lOOOPersonen zu rechnen sei. Am 
19. August befahl das Gestapa, Angehorige der Inter¬ 
national Brigaden, die dem spanischen Volk zur Seite 
gestanden hatten, in die A-Kartei aufzunehmen, am 
26. August fiir jede in ihr verzeichnete Person Formulare 
in vierfacher Ausfertigung vorzubereiten, die nach der 
Verhaftung zu ihm, an das jeweilige Konzentrations- 
lager und an das Wehrmeldeamt zu senden bzw. zu den 
Akten zu nehmen seien. Die Staatspolizeistelle Erfurt 
fertigte daraufhin solche Blatter fiir 150 Einzukerkernde 
an. Ein Blitz-ErlaB des Gestapa ordnete in den Nacht- 
stunden des 31. August an, am nachsten Morgen die 
unter der Chiffre A 1 Verzeichneten festzunehmen. Uber 
ihre Zahl hielt der Abwehroffizier Groscurth schon am 
28. August in seinem Tagebuch fest: »Am Y-Tag werden 
3000 Leute festgesetzt.« Dagegen notierte der General- 
stabschef des Heeres, Generalleutnant Franz Haider: 
»Festnahmen nach A-Kartei (10000 1. Rate) (20000 

8 Krzysztof Dunin- Wgsowicz, 
Oboz koncentracyjny Stutthof, 
Gdansk 1970, S. 45f.; Obozy hit¬ 
ler o\c ski na ziemniach polskich 
1939—1945. Informator ency- 
klopeyczny, hg. von der Glowna 
Komisja Badania Zbrodni Hit- 
lerowskich w Polsce und dem Ra¬ 

da Ochrony Pomnikow Walki i 
Meczenstwa, Warszawa 1979, 
S. 492; ZStA Potsdam, Film 
15775. 
9 Sachsenhausen-Hefte, Ausga- 
be 5, S. 200; ZStA Potsdam. 
Film 1632; Arch. Auschwitz, 
D-RF-3/ RSHA/118a, unfol. 

2. Rate).« Diese Zahlen deuteten die GroBenordnung 
der in der A-Kartei registrierten und bekannten innen- 
politischen Gegner des Regimes an. Jedenfalls vermerkte 
ein spaterer Gestapo-Bericht, bei Kriegsbeginn waren 
von deutschen und osterreichischen Kommunisten »ca. 
2000 Funktionare erfaBt« worden, bei denen »auf Grund 
ihrer besonderen Schulung und Haltung eine aktive 
staatsfeindliche Betatigung befurchtet werden muBte«.10 
Hinzu kam eine unbekannte Zahl von SPD-Funk- 
tionaren und eine Reihe von Mitgliedern biirgerlicher 
Parteien, welche die Gestapo als politische Gegner 
ansah. 

Die »Pariser Tageszeitung« hatte iibrigens schon am 
19. August berichtet, daB listenmaBige Verhaftungen fiir 
den Tag vorbereitet worden waren, an dem der Krieg 
entfesselt werden sollte. Sie schrieb auBerdem, daB die 
Konzentrationslager 60000 Haftlinge^aufnehmen konn- 
ten. Diese Angabe erwies sich als zutreffend, wie sich aus 
einer undatierten, wohl von Oktober 1939 stammenden 
Aufstellung ergab.11 

Tabelle 48 

KZ-Haftlinge, August und Oktober 1939 

Lager Haftlingszahl 

August Oktober 

Zahl der 
- Wach- 

mann- 
schaften 
Oktober 

Gefor- 
derte 
Zahl 
von SS 
Leuten 

Bele- 
gungs- 
fahig- 
keit 

Buchenwald 5300 12600 570 9000 + 
Dachau 4000 1500+ + i*75 325 20000 
Flossenbiirg 1600 2600 250 400 3000 
Mauthausen 1500 2800 408 408 3000 
Ravensbriick 2500 1820 2500 
Sachsenhausen 6500 10800 549 610 20000 
zusammen 21400 32120 57500 

+ Dazu vermerkt: »aus hygienischen Griinden«. 
+ + Wie schon Mitte August Geriichte in Dachau besagten, waren 

Ende September 1939 fast alle Dachauer Haftlinge in die KZ 
Buchenwald und Mauthausen transportiert worden, um bis 
Anfang Marz 1940 in Dachau die SS-Totenkopfdivision aufzu- 
stellen und auszubilden. 

Quelle: SS im Einsatz, S. 218; ZStA Potsdam, Film 14349; Gdhring, 
unpag. 

Am 22. August hatte Hitler den militarischen Oberbe- 
fehlshabern eingescharft: »Vernichtung Polens im Vor- 
dergrund, Ziel ist Beseitigung der lebendigen Krafte, 

10 ZStA Potsdam, Film 1628, u. 
2939; Groscurth, S. 183; Franz 
Haider, Kriegstagebuch. Tag- 
liche Aufzeichnungen des Chefs 
des Generalstabes des Heeres 
1939—1942, hg. vom Arbeits- 
kreis fur Wehrforschungen, Stutt¬ 
gart 1962, Bd. I, S. 44; Deutsch¬ 
land im zwei ten Welt krieg, Bd. 1. 
S. 192. - Am 1.1. 1939 besaB 
das Gestapa 1980558 Karteikar- 
ten mit Personalangaben und 

641497 dazugehorigen Akten 
(ZStA Potsdam, Film 14355). 
11 Kaindl, damals Verwaltungs- 
flihrer in der Inspektion der Kon¬ 
zentrationslager, sagte am 
16. 7. 1946 aus, am 1.9. 1939 
hatte es 18800 mannliche und 
2500 weibliche KZ-Haftlinge ge- 
geben (Arch. GKBZHwP) War- 
schau. Nor. Proc. 4, dok. obr., t. 
II, k. 221, Dok. Scheide, Nr. 33). 

339 



0C567 

-LITZ- 

A» ALLS 3TAATSP0LIZE I (IE IT JSTELL: 

A) A I :-II IHSPEKT2URE in 3ICHERHEITE LI721. - 

RV. REARPEITER I'll DZ STAATSfvLIZH I ( B) Ail Ul 

\ STETTI ilj BERLIN, MJERNBESG , 3Al.2P.JR-. 

) Afi D5R BEFEHLcHABCR DER SICHERHEITSPOLIZE I III PR- 

BETR.: A-KARTEI. - :__L_L____• 

'AM 1.- SEPTEf-'rER 193? AB 7 UHR SIND DIE IH-DER GRU?f>c' 

,-A 1 PER A-i<ARTEI ZRFASSTEN PERSONEN EICGUELTIG FESTZUNEl 

VOLLZUGSI*ELDUNG DURCH FS. AN REFER AT 3-V 8, 

■JJER CHEF DER SICHERHEITSPOLIZZ I - (3-V P . 

; G.RS*.) GEZ. ttZYDRICH. +__ 

IritymMi - gwHpt»A - 3tm»r»ibni - 

r-ERLIM SUE 189 277 31.3.3? 233? « 

Telegramm des Chefs der Sicherheitspolizei vom 31. 8. 1939: 
Festnahme aller Personen der Gruppe A der 

A-Kartei am 1.9. 1939 

nicht Erreichung einer bestimmten Linie . .. Herz ver- 
schlieBen gegen Mitleid. Brutales Vorgehen . . . Der 
Starkere hat das Recht. GroBte Harte . . . Restlose 
Zertrummerung. Polen ist das militarische Ziel. Schnel- 
ligkeit ist die Hauptsache. Verfolgung bis zur volligen 
Vernichtung.« Unter diese, die geplante verbrecherische 
Kriegfuhrung verkiindenden Worte mischte er die Satze: 
»Ich werde propagandistischen AnlaB zur Auslosung 
des Krieges geben, gleichgiiltig, ob glaubhaft. Der Sieger 
wird spater nicht gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat 
oder nicht.« Von seinem Chef dariiber unterrichtet, 
vertraute Groscurth dem Tagebuch an: »Der Kriegs- 
grund wird durch 150Haftlinge aus dem Konzentra- 
tionslager hergestellt, die in polnische Uniformen ge- 
steckt sind und geopfert werden. Das macht Hey- 
drich!«12 

Tatsachlich wirkten dabei Abwehr, Gestapo, SD und 
SS Hand in Hand, wobei der militarische Geheimdienst 
die polnischen Uniformen und Papiere lieferte, der 
Sicherheitsdienst die Anfiihrer, die SS-Provokateure 

12 /A/C, Bd. 26, S. 340ff„ Dok. 
PS-798; Groscurth, S. 130. 

stellte und die Gestapo auf das Stichwort »Konserven« 
KZ-Haftlinge heranschleppte. SS-Sturmbannfuhrer Al¬ 
fred Naujocks vom SD gestand nach dem Krieg, er ware 

am 10. August von Heydrich beauftragt worden, einen 
Uberfall auf den Sender Gleiwitz an der polnischen 
Grenze vorzutauschen. Die Provokation geschah am 
31. August kurz nach 20 Uhr, wobei ein Toter in Zivil- 
kleidung zuriickgelassen wurde, der in der Nahe ver- 

haftete Franz Honiok. Am nachsten Tag lagen zwei 
Leichen im Senderaum, von denen ein Gleiwitzer Gest- 
apo-Beamter Fotos anfertigte. Auch am Ort eines wei- 
teren angeblichen Uberfalls, dem Zollhaus bei Hoch- 
linden, das SS-Leute als Polen verkleidet am 1. Septem¬ 
ber gegen vier Uhr zerstorten, blieben sechs Leichen, 
ebenfalls in polnischen Uniformen, mit kahlgeschorenen 

Kopfen liegen. 
In Sachsenhausen hatte SS-Untersturmfiihrer Helmut 

Dannel, der Leiter der Politischen Abteilung, dafur 
wahrscheinlich am 20. August Gefangene herausgesucht, 
namlich die politischen Haftlinge Harry von Bargen 
aus Hamburg, Wilhelm Betke aus Strausberg, Walter 
Schmalenberg aus Wuppertal und Ludwig Wangelin 
aus Hamburg, wie ihr als Lagerlaufer eingesetzter Haft- 

genosse Rudolf Wunderlich berichtete. Schwarze Li- 
mousinen transportierten die vier ungefahr am 25. August 
ab. Betke und Wangelin muBten im September wieder 
ins Lager zuriick und erzahlten, daB sie ins Breslauer 
Gefangnis geschleppt worden waren. Dann warf man 
sie fur acht Monate in den Sachsenhausener Bunker. 
Am 4. Dezember muBte die KZ-Schreibstube von Bar¬ 
gen und Schmalenberg als tot streichen. Auf ihren 
Sterbeurkunden stand als Todesursache: Lungenent- 
ziindung. In Wirklichkeit gehorten sie wie die anderen 
Opfer der Anschlage zu den ersten Toten des vom 
deutschen Faschismus entfesselten zweiten Weltkrie- 

ges.13 
Am Tag nach ihrer Ermordung verlangte Eicke in 

einer Brandrede in Sachsenhausen von den SS-Fiihrern, 
sie muBten weiterhin jeden Befehl, auch den hartesten 
und schwersten, ausfiihren. Die SS habe die Aufgabe, 
den Staat vor jeder Gefahr im Inneren zu schiitzen, 
damit es nicht zu Streiks oder gar einer Revolution wie 
1918 komme. Jeder Feind sei zu vernichten. Deshalb 
muBten auch die Ersatzformationen im Lager zu un- 
beugsamer Harte angehalten werden.14 

Mit gleicher Brutalitat hausten Einheiten der SS- 
Totenkopfstandarten »Oberbayern« und »Thiiringen« 
in Polen, wo sie gleich in den ersten Kriegstagen 

Verbrechen begingen.15 
Im Verlaufe des Krieges wuchs die Zahl der Konzen- 

trationslager und ihrer Insassen standig an. Die Verbre¬ 
chen, insbesondere in den groBen Konzentrations- und 

13 IMG, Bd. 31, S. 90ff., Dok. 
PS-2751; Sachsenhausen-He fie, 
Ausgabe 5, S. 202f., Alfred 
Spiefi/Heiner Lichtenstein, 
Untemehmen Tannenberg. An¬ 

laB zum Zweiten Weltkrieg, Mun- 
chen 1982. S. 71flf., 154f., 165fT.. 
u. 174f. 
14 Hof. S. 71. 
15 Syndor jr., S. 37 ff. 
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Vemichtungslagern Auschwitz und Majdanek mit ihren 
Millionen Opfern, stiegen ins UnermeBliche. Als seit 
1941/42 die billige und rechtlose Haftlingsarbeitskraft 
riicksichtslos fur Riistungsproduktion und militarisch 
sinnlose GroBprojekte ausgebeutet wurde, erreichte das 
KZ-System sowohl nach seinem Umfang als nach der 
Zahl und der Abscheulichkeit der dort veriibten Untaten 
schnell seinen Hohepunkt. Mitte 1944 existierten 20 
Hauptlager mit rund 500 Nebenlagern bei vielen nam- 
haften Konzernen in nahezu alien unterjochten Gebieten 
mit hunderttausenden Gefangenen, die aus fast jedem 
europaischen Land stammten und die bis zum letzten 
ausgepreBt oder ermordet wurden.16 

Tabelle 49 

KZ-Haftlinge und Wachmannschaften, 15. Januar 1945 

Haftlinge Wachmannschaften 

mannlich weiblich mannlich weiblich 

511537 202674 37674 3508 

Quelle: ZStA Potsdam, Film 14428. 

Der Widerstand in den Konzentrationslagern blieb im 
Krieg ungebrochen und erreichte neue Dimensionen. In 
internationalistischer, solidarischer Gemeinschaft, in den 
groBen bis 1939 entstandenen Lagern von deutschen 
Kommunisten gefiihrt, gingen Haftlinge aller Nationen 
und mit neuen Methoden gegen das menschenfeindliche, 
verbrecherische Regime an. Dazu gehorten nun vor 
allem die Sabotage der Kriegsproduktion und die Vorbe- 
reitungen, Waffen zu erlangen und sich, gestiitzt auf 
militarisch ausgebildete Kameraden, vor allem unter den 
sowjetischen Gefangenen, gegen ihre Peiniger zu er- 
heben. 

Nach der Befreiung empfanden die politischen Haft¬ 
linge aus vielen Landern, was Ernst Wiechert zu Kriegs- 
beginn niederschrieb: »Was hier gewesen war, vernarbte 
nicht. Es wurde keine Haut dariiber wachsen, der Zeit 
oder der VergeBlichkeit oder der wachsenden Gleichgiil- 
tigkeit. Sie (die Wunden— d. Verf.) wurden immer offen 
bleiben, und jede Falte des Tages oder der Nacht wurde 
sie scheuern und schmerzen. Denn was hier geschehen 
war, war nicht zwischen Mannern geschehen wie im 
Kriege. Es war nicht einmal zwischen Herren und 
Knechten geschehen, sondern eben zwischen Henkern 
und Opfern.« Und der christliche Schriftsteller war sich 
mit vielen anderen bewuBt: »Er wurde nichts vergessen, 
aber er wurde nun zusehen miissen, daB aus dem 
UnvergeBlichen mehr wiichse als nur die bittere Frucht 

des Hasses.«17 

16 Verzeichnis der Hafts tat ten cyjnych 1933—1945, Warschau 
..., passim; Krzysztof Dunin- 1983, S. 48f. 
Wgsowicz, Ruch oporu w Hit- 17 ZStA Potsdam, Film 14428. 
lerowskich obozach koncentra- 

Nach mehr als einem halben Jahrhundert muB heute 
freilich attestiert werden, Wiecherts Vision fand leider 
nicht durchgangig Verwirklichung. Hatten sich die Alli- 
erten nach dem 8. Mai 1945 angesichts der unerme- 
Blichen Dimension der nationalsozialistischen Verbre- 
chen und der uniibersehbaren Zahl derer, die dafiir 
Verantwortung trugen, gezwungen gesehen, in alien vier 
Besatzungszonen Internierungslager zu errichten, ge- 
rieten diese jedenfalls in der sowjetischen Besatzungszone 
bald ins Zwielicht. 

Normative Grundlage dieser Einrichtungen waren das 
Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945, das Kon- 
trollratsgesetz Nr. 10 vom 20. Dezember 1945 und die 
Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom 12. Oktober 1946. Das 
Abkommen von Potsdam bestimmte in Ziffer III A5: 
»Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Pla- 
nung oder Verwirklichung nazistischer MaBnahmen, die 
Greuel oder Kriegsverbrechen nach sich zogen oder als 
Ergebnis hatten, teilgenommen haben, sind zu verhaften 
und dem Gericht zu iibergeben. Nazistische Partei- 
fiihrer, einfluBreiche Nazianhanger und die Leiter der 
nazistischen Amter und Organisationen und alle an¬ 
deren Personen, die fur die Besetzung und ihre Ziele 
gefahrlich sind, sind zu verhaften und zu internieren.«18 

In der britischen, der sowjetischen und der US- 
amerikanischen Zone entstanden jeweils eine zweistellige 
Zahl von Internierungslagern, wahrend sie in der ein 
kleineres Territorium umfassenden franzosischen Zone 
geringer blieb. Die bekannten derartigen Einrichtungen 
waren: Dachau, Flossenbiirg, Hersbruck, Nurnberg- 
Langwasser und Regensburg. In der US-amerikani- 
schen; Esterwegen, Fallingbostel, Munsterlager, Neu- 
gamme, Neumiinster, Paderborn und Recklinghausen 
in der britischen; Balingen, Seckenheim bei Heidelberg, 
Ludwigsburg und Reutlingen in der franzosischen Besat¬ 

zungszone. 
In Ostdeutschland errichteten die sowjetische Militar- 

adminisatration zwolf Internierungslager, die zum einen 
dem Innenminister der UdSSR und zum anderen dem 
NKWD unterstanden: Bautzen, Berlin-Hohenschonhau- 
sen, Buchenwald Frankfurt/Oder, Fiinfeichen, Jamlitz, 
Ketschendorf, Miihlberg, Sachsenhausen, Torgau und 
Weesow. Existierten einige dieser Haftstatten (wie Frank¬ 
furt und Weesow) nur wenige Monate im Sommer oder 
Herbst 1945, bestanden die Lager in Bautzen, Bu¬ 
chenwald und Sachsenhausen bis Anfang 1950. Nach 
sowjetischen Angaben befanden sich in den Internie¬ 
rungslagern der UdSSR insgesamt 122671 deutsche 
Staatsangehorige, von denen 42889 im Gefolge von den 
durch Hunger, Auszehrung und Seuchen gepragten 
Lagerbedingungen den Tod fanden, wahrend weitere 
756 Personen durch Militargerichte zum Tode verurteilt 

wurden. 
Die Zahl der Internierten enthielt einen betrachtlichen 

Kreis von Personen, die unter extensiver Auslegung des 

18 Volkerrecht, Dokumente, 
Bd. 1, Berlin 1980, S. 133. 
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Begriffes »fur die Besetzung und ihre Ziele gefahrlich« 
inhaftiert worden waren. Zu den unrechtmaBig Inhaf- 
tierten gehorten zahlreiche Jugendliche, die ohne aus- 
reichenden Nachweis der Zugehorigkeit zum Werwolf 
oder des Waffenbesitzes und zum Teil sogar ausschlieB- 
lich wegen ihrer friiheren obligatorischen Mitgliedschaft 
in einer NS-Jugendorganisation verfolgt und vielfach 
jahrelang unter zutiefst unwiirdigen Bedingungen fest- 
gehalten wurden. Gerade sie gehorten zu den unschul- 
digen Opfern jener bitteren Frucht des Hasses, vor der 
Ernst Wiechert die postfaschistische Gesellschaft be- 
wahrt wissen wollte. Gleichwohl konnen die nach 1945 
geschaffenen Internierungslager — deren wissenschaft- 
liche Analyse (ausgenommen die der britischen)19 noch 
aussteht — trot2 aller dort herrschenden Widerwar- 

19 Heiner Wember, Umerzie- listen in der britischen Besat- 
hung im Lager. Intemierung und zungszone Deutschlands, Essen 
Bestrafung von Nationalsozia- 1991. 

tigkeiten nicht mit den Konzentrationslagern des NS- 
Regimes auf eine Stufe gestellt werden. Jene urspriing- 
lich zur Sicherung der entstehenden antifaschistisch- 
demokratischen Ordnung konzipierten Haftstatten sind 
vielmehr im Osten Deutschlands in der Ara des kalten 
Krieges auch zur stalinistischen Verfolgung Anders- 
denkender miBbraucht worden. 

Sie entsprachen damit keineswegs jenen Idealen, die 
die ehemaligen politischen Gefangenen des NS-Regimes 
in der Stunde ihrer Befreiung beseelten. Diese fanden 
damals ihren sinnfalligen Niederschlag in dem Schwur 
von Buchenwald, in dem es hieB: »Wir stellen den Kampf 
erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtem 
der Volker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit 
seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer 
neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser 
Ziel.«20 

20 Buchenwald, S. 645. 
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Ein Historiker und ein Jurist legen 
nunmehr die erste umfassende 
Darsteilung liber die Entstehung und 
Entwicklung der nationalsozialisti- 
schen Konzentrationslager fur den 
Zeitraum 1933-1939 vor. Bisher 
behandelten wissenschaftliche 

Uberblicke angesichts des Aus- 
maBes und des Gewichts fabrikmaBig 
betriebener Verbrechen ab 1939 die 
fruhen Terrorstatten des NS-Regi- 
mes nur beilaufig. Jetzt liegt eine 
Darsteilung vor, die nicht nur alle 
NS-Konzentrationslager in dieser 

Zeit erfa&t, sondern im Detail zeigt, 
warum, wann, wie und wo die Natio- 
nalsozialisten Konzentrationslager 
errichteten und wie daraus jenes 
auBergerichtliche Haftsystem ent- 
stand, das bereits perfektiomert 
existierte, als der Zweite Weltkrieg 
ausbrach. 

Die Autoren analysieren die gesetz- 
lichen Grundlagen, die jeweiligen 
Zielstellungen, die Tater- und die 
Opfergruppen. Detailliert wird die 
ganze Palette des sogenannten 

Alltages im KZ von den 
Schutzhaftkosten uber Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, medizinische 

Versorgung bis hin zu NS-Veroffent- 
lichungen und Proteste im Ausland 
anschaulich mit einer Vielzahl von 
Bildern, Faksimiles und Skizzen 

dargestellt. 
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